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Wenn der Kanzler clem Volk nach dem Mund redet, kommtselten Ni-
veauvolleres dabei heraus, als wenn er sich seine Reden gleich schrei-
ben lasst. Dabei ist es egal, ob er seine plétzliche wahltaktische Liebe
ftir den Fussballclub Energie Cottbus mit leeren Fussballweisheiten und
weissrotem Schal outet, oder in scheinbarer aufgesetzter und leichtzu. t
durchschauender Bescheidenheit, aber mit gewundenden Séitzen dies
Bundeskanzleramt einweiht, oder aber ob er den Stammtischparoleh,
wonach viele Arbeitslose »Driickeberger«, viele Lehrer )rfaule Sticker
seien, aufs Heftigste entspricht, indem er erfindet, das nRecht auf Fault

_.
heit gibt es nichtrt.

Nun wissen wirja seit langerem, dass die Sozialdemokraten ihren Marx

nicht mehr kennen, weshalb also sollten sie gar dessen Schwiegersohn
Paul Lafargue noch kennen? Beide wurden bereits zu Bismarcks Zei—
ten mit den Sozialistengesetzen entsorgt. Aber leider hat unser Volks-

beauftragter noch nicht mal die Zahlen im Kopf, denn wie solien wir
uns die 323.000 ehemaligen Arbeitslosen allein in Baden-Wilrttem-

berg erklaren, die in einem einzigen Jahrr namlich 2000, wieder‘Ar-
beitsverhaltnisse eingingen? Wir geben gem zu, class unser Lafargue-
Reprint diese Leute nicht rechtzeitig erreiCht hat, um sie eines Besse-

ren zu belehren, aber vermutlich wiirden sie uns eh zustimmen, ware da

nicht ein Problem: das soziale Elend unter Arbreitslosen und die gesell-
schaftliche Ausgrenzung von Langzeitarbeitslosen, die sie wieder in den

Arbeitsprozess zwingt.

mangelnden
‘

cut, tax cut« (Steuerreduzierung) hat er gerufen, bis ihn die ganze US-
Armee gewahlt hatte.

Aber seither lauft er zu grosser Form auf, etwa wenn er seinen Kriti-kern vorhalt: »They misunderestimated mer. (Bentonville, 6.11.2000) EI-
ne geniale Verdopplung aus der Verbindung nmisunderstoodu (mis-
sverstanden ate (untersch'atzten mich). Mit der

mpfen, deshalb thematisiert er

hink l'm smart enough to hand-
es olffen: nlthi

.91

a
r g ubt, dass ich gut genug f'Lir den

Job (des Prasidenten) bin, untertre‘ibt.) Aber immerhin steht er zu sel-
nen Wortschopfungen: nl've coined new words like misunderstanding“-
(Radio-TV, 29.3.2001) (nlch habe neue Worte gep'agt wie 'missverste
hen'u - nun das gab es natiirlich schon immer.)

Dafiir kann er Spanisch, als Texaner eine klare Sache.

Bush:3»First of all, Cinco de Mayo is not the Independence Day. That's
diecisEis de Septiembre, and....«

Matthews: »What's that in English?«<
Bush: nFifteenth of September“. (31.5.2000)

Ob in Texas aruch andere Grammatikregeln gelten?
nYou teach a child to read and he or her will be able to pass a literacy
test.« (Tennessee, 21.2.2001) (Du unterrichtest ein Kind im Lesen und

er oder ihr wird einen Literaturtest bestehen

i—ws & World Report, 3.4.2000) .

Schrécler, cler Ausgrenzer.
Aber Hauptsache Schréder kann es mit den Me-

dien, und wenn nman« es mit denen kann, wird

nmanr< wiedergewahlt. Aber was ist, wenn die

Medien eines Tages erkennen, dass es eine neue

Form des Arschkriechertums gibt, namlich das

wortreiche, aber inhaltslose Kriechen in den

Arsch der Medien? Dann werden sie anfangen,
die gewundenen satze geniisslich zu zitieren

und wir k'onnen uns das bedeutungsschwangere
Hin und Heraufder Zunge zergehen lassen,w1e
im Fall des Abschieds vom Staatsratsgebaude
zugunsten des neuen Kanzleramts imTiergarten:
nlch bin gern hier gewesen. Weil es mitten In

derStadt ist, weil es ein Gebaude mit sehrvielen

historischen Traditionen, ja Briichen, ist - jeden-
falls hat es die erlebt. Und wenn ich mitgeplant
hatte beim Neubau, dann hatte ich gesagt:
Habt ihr's nicht ein bisschen kleiner?« (Schro-

Ein pear Highlights fiir Englisctt
nDick Cheney and i do not want this he

in a recession. We want anybody wh
work to be able to find work.« (5.1 '2,

ml know the human being and fish ca”n dexist
peacefullyrr. (Michigan, 29.11.2000) '

'

We have the attitude that every child ihA etieaw
regardless of where they’re raised or new they are

born ~ can learn. (18.4.2001, New Britatnflohnec.)
nThiere's no such thing as legacies. At least, thereis

a legacy, but l_'lll never see itn (31.1.2001) U

ml confirmed to the prime minister that we

I

appreciate our friendship.« (5.2.2001, an Carnaclas
Premier Chrétien)

rrThe California cru nch really is the result of not

enough power-generating plants and then not

enough power to power the generating plants.“
. (New York Times, interview, 14.1.2001)

kénnenu)
Nur ein verbaler Ausrutscher, oder ein

fundamental anderer Sprachgebrauch?
rnAnd ifyou can't read, it's going to be hard to

go to college. 50 when your teachers say,
read ~

you ought to listen to hem (Nalle Ele-

mentary School, Washington, 9.2.2001)
(Und wenn man nicht lesen kann, ist es

schwer ans College zu kommen. Wenn des~
halb eure Lehrer sagen, lese - dann solltet
ihr ihrr zuhoren.)
Als an seinen Fahigkeiten Zweifel aufkamen.
verteidigte sich Shrub (Wort fu'r Busch, wie
er auch genannt wird): nThe woman who
knew that I had dyslexia - I never interviewed
her.« (Orange, Calif, 13.11.2000) (Die Frau.
die wusste, dass ich eine Lesestorung hatte -

ich habe sie nie interviewt.)
Mit Aktiv und Passiv hat er es also auchcler, Originalton)

Das hat doch was, oder? Und bescheiden cler Mann!

Aber es brr‘jkelt schon; die New Yorkiirpeshat ktirzlich den neuen Be-

griff nSchroderisma gep‘ragt. Was darunter zu vers’tehen ist? Am Beispiel
von Schroders enger FreundSthaft zu Putin und den USA wurde tier
nSchréderismu ganz genau be’rschrieben: drei Schritte in Richtung'Pu-
tin, zwei zurt’rckrzu Bush, ein Nicken hier, ein Nicken da....

Ob die Masche zieht?

Wenn nicht, clann kénnte man ja noch fiber den Teich schauen und

von George W. Bush lernen, derwird weitgehend unterschatzt in Euro-

pa. Viele denken, er ware dumm, nur weil er kurz vor seiner Amtsein-

fiihrung erkennen liess, dass er noch nicht mal wusste, wie in Europa
seine Kollegen heissen. Das ist ein krasses Fehlurteil, George oder ”83‘

by Bush« wie er in den USA auch genannt wird, ist alles andere als

dumm, er ist Prasident und Sprachschdpfer.
g

Und wenn man bedenkt, dass er doch einiges zu tun hat, wenn erwei-

terhin seine Spionageflugzeuge nach China schicken will und wenn er

die gesamte Umweltpolitik seines Vorgangers niiberpriifenu muss, und

das Kyoto-Abkommen zur Reduzierung derTreibhausgaselmdustrie-
vertraglich unterlaufen will, uvam., dann gehort doch

einiges dazu,
wenn man gleichzeitig sprachsch'opferisch tatig wrrd. nBushrsmu nennt

man das inzwischen in den USA und'die nBushismsu haufen sich, und
uns kommt da eine Assoziation, da gab es doch mal. so etwas ahnlich
Nettes in der alten BRD, einen Prasidenten genannt Liibke, cler hat

ganze Bitchervollgeschrieben mit nLiibke-Englischu a la Du und ich und

Deutsch directly into English without circumstances, George wird es

ihm gleicht‘un. Es darf fleissig mitgeschrieben werden, dabei hat er ganz
einfach angefangien und nur immerzu einzelne Worte wiederholt, ntax
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. nThe legislator

nicht so, daftir weiss er ganz genau, was der
Unterschied zwischen Exe

deutet:

e law. It’s the executive branch's job to in-

0) (Die Aufgabe der legislative ist es Ge-

utive diese zu interpretieren.)
‘

.

uns leichter:
n1 am mind i ofth- rffe '

tween the executive branch and the
legislative branch. 1 know the difference, and that difference is they
Pass the laws and I execute them.« (18.12.2000) (Ich denke an den Un-
terschied zwischen Exekutive und Legislative. l weiss den Unterschied
und der ist, sie verabschieden die Gesetze und ich fuhre sie aus. Nett

fiabei ist, class execute auch hinrichten heissen kann: nich richte sie
ill“)

Noch irgendwelche Fragen?
»l think if you know what you believe, it makes a lot easier to answer

questions. 1 can't answer your question.« (4.10.2001 ) (ich denke, wen“

man weiss, an was man glaubt, ist es viel einfacher Fragen zu beant-
worten. Ich kann lhre Frage nicht beahtworten.«)

Und was kann Bush nun eigentlich?
.»This is what I'm good at. 1 like meeting people, my fellow citizens, | Ir-

ke interfacing with them (8.11.2000, Pittsburgh) (ich kann sagen, wor-

in ich gut bin. ich mag es Leute zu treffen, meine Mitbtirger, ich mag
mich mit ihnenfl... Bush nimmt interfacing, weil er vermutlich daran
denkt, jemand ins Gesicht zu sehen, es m'Lisste interacting (= austau-

schen) heissen, den interfacing ist ein Hauptwort und bedeutet nEin-
lageu. 1

Alexander Celso

terpret law. (1 2 10
setze at: erla

'

kutive und Legislative in einer Demokratie be:



Lokalpatriotiscber
Standortwahn
Konflikt um Airbus-Werkserweiterunq in Hamburg

Von Gaston Kirsche (gruppe demontage), Hamburg

I

m Elbwatt darf gebaggert werden. Das

Oberverwaltungsgericht Hamburg bat
am 19. Februar abends den Baustopp

aufgehoben fi‘jr die 'ErWeiterun-g dies Air=

bus-Werkes Finkenwerde'r. einem Ham-

burger Stadttei1 am S-fiduferrgderx-Elbe.

Die 289 anhéngigen Klagen gegen den

Bebauungspian werden zwair nod?) in der

Hauptsache vor Gericht behande‘lt we?»

den, aber in -der Eibeinbuchtung

Miihlenberger Loch kann ab sofort mit

der Zuschiittung des Elbwattes fLir die

Erweiterung des Airbus-Werksgeléindes

bego‘nnen werdeni Das Gericht erki'airte

in seinem BeschluB: nSollte man nicht

mit dem Bau

beginnen konnen, wéire das Projektauch
dann endgiiltig gescheitert, wenn die

Kl'a‘ger spéter in den anhéngigen Ver-

fahren unterliegen wiirden.« Auf dieser

Grundlage, so das C-ericht,1<omme es im

Rahmen seiner lnteressenabw'agung zu

dem Ergebnis, dass die Nachteile eines

weiteren Baustopps fierie Beh'drde und

die ,EADS schwerer wiegen als die der

Ki‘éger‘.
Dais westeuropéisgheAirbueKonsor-

'

tium EADS‘s‘pielt’é Sta ndorte gegenein-
mit, den Airbus A

Eoulouse fertigen

amburg im Fe-
"

brbar keine rechtsverbmdi-iebeinZusag‘en
gibt Auf Kosten der Stadt und der Na» ,

tur wird nun ein Wattgebiet der Eibe be-

baut werden. 160 Hektar des Milhlen-

berger Loches

werden a1s Er-

weiterungs-

fléche flir Airbus zugeschijttet, Kosten-

punkt 1.150 Miliionen DM. Um Platz zu

schaffen f‘Lir die Endmontage und lan-

gere Startbahnen fiJr den neuen, groBen
Airbus A 380. Letztes Jahr hatte sich

Hamburg gegen Rostock ais alternativen

Produktionsort durchgesetzt. Dabei wé-

ren in Rostock—Laaken bessere Voraus-

setzungen fiir die Produktion des Super-

Jumbos gegeben: Platz fiJr Werkhallen

ist neben den kaum genutzten und ge-

eigneten Startbahnen des Rostocker

Flughafens vorhanden. Und es gibt vie-

le qualifizierte Arbeitslose, auch Flugin-

genieure. Aber bei Standortentscheidun-

gen geht es nicht nur um giinstige Pro-

duktionsbedingungen. Die Chefs von

Airbus lassen sich gerne yon den Kom-

munen zusétzliche Geschenke ‘machen

in Form von Infrastruktureinrichtungen
und politischer Riickendeckung fiJr ihre

Konzerninteressen. Darin ist Hamburgs
SPD ebenso geubt wie beim Offerieren
der sogenannten weichen Standortfak-

toren. ,

Die 289 Kiagen gegen die Werkser-

weiterung von Airbus kom men nicht nur

Avon Anwohnern, die vermehrten Fiug-
lérm befiirchten. Es sind auch Bauern

aus Hamburgs an das Airbus-Werk an-

grenzendem Obstanbaugebiet, dem nAI-

ten Landit, die auf ihre Apfel- und Kirsch-

béiume nicht f'Lir ein erweitertes Airbus-

Gelénde verzichten woilen. Fiir das

einmalige und geschiitzte Feuchtbiotop

Mikh‘ienberger Loch, ein international

anerkanntes Vogeischutzgebiet, setzen

sich mehrere Naturschutz-

buchtung ist das groBte SUB-

wasserwatt Europas. [hnen

gegeniiber steht eine Begei-

sterung fiJr die Erweiterung
der Airbus-Montage bei fast

ailen politischen Parteien

und gesellschaftlichen Ver-

béinden. Durch das Verspre-
Chen von Arbeitspl'aitzen

spielt die Beschédigung eines

Hamburger Naherholungsge-

verbénde ein: Diese Elbein- -

bietes keine Rolle mehr. ;

»Wenn der Airbus A3 80 tiefi‘

iiber die Felder bei Toulouse,r
f1iegt,danni‘

1

reiBen die Bauern die Miltze vom Kopfi
und rufen nVive la France!« Aber in Ham-f

burg rennt der Bauer zum nécbsten Te-i
lefon und beschwert sich sofortu. Horst;

Niehaus redete sich bei seiner Rede am!

i
1
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6. Februar ordentlich in Fahrt. Stichwort-

geber fiJr seinen Ausruf war ein Trans-

parent mit derAufschrift )iUberToulouse
lacht die Sonne, tiber Hamburg die

ganze Weltu. Als Betriebsratsvorsitzender

im EADS Airbus-Werk Finkenwerder auf

der Siidseite der Elbe leitete er die _Kund-
gebung. Niehus plapperte die Propa-

ganda der Airbus-Werksleitung nach:

Der A 380 sei die 'ngroBte Herausforde-

rung in der Geschichtea von Airbus, des-

halb hatte »die Sicherung cles Standor—.

tes Hamburg jetzt absolute Prioritat.«

Dem Aufruf des Betriebsrates und der IG

Metall waren 5000 Leute gefolgt, aus

rmehreren Airbus-Werken Norddeutsch-

lands. Unter dem Motto iiArbeitsplatze
flir die Region - Welcome A 380w de-

monstrierten allein

Liber 3000 Beschaf-

tigte aus dem Air-

bus-Werk Finkerrwer-

4

”

der nach der Mit-

tagspause in die

Hamburger City. Als

Betriebsversammlung
deklariert, wahrend

der Arbeitszeit. Der

Betrieb auf der Flug-
zeugwerft ruhte

w'aihrenddessen. Das

sei in diesem Fall aber

OK, man ziehe schlieBlich an einem

Strang, erklarte ein Sprecher der Airbus—

Betriebsleitung. Den Produktionsausfall

bezeichnete er als nlnvestition in die Zu-

kunftu. Kaum verwunderlich, da auf der

Kundgebung auch ein Vertreter der Han-

del‘skammer Hamburg eine flammende

Rede fiJr lnvestitionssicherheit bei Indu-

strieprojekten halten konnte, frir die er

Applaus bekam von den aniwesenden

Gewerkschaftern. Die Kombination von

roten l6 Metall-Cappies und [6 Metall-

Fahnen mit Firmenaufklebern »Welcome

Airbusrr und Transparenten mit Werbe-

slogans fijr die Werkserweiterung von

Airbus symbolisierte eine harmonische

Betriebsgemeinschaft von Kapitalisten
und Angestellten. Auf Transparenten
wurde die Propaganda des Airbus-Kon-

sortiums von ihren Angestellten presen-
tiert: nA 380 4- der ist grail, 4000 Men-

schen nicht mehr arbeitsioslu Daneben

[61 SF 2/200}

das Firmenlogo >>Welcome Airbus«. Auf

Nachfrage bestatigten Airbus-Beschaf-

tigte, dass sie an die Versprechen der
Chefs von Airbus glauben. So eine jun-
ge Fluggeratemechanikerin: »Mit dem
neuen Airbus konnen wir sicher sein,
nach der Ausbildung ubernommen zu

werdenrr. Barb'el Ferwing, die als Kon-
strukteurin bei Airbus arbeitet, erklarte
einem Reporter des Hamburger Abend-
blattes: nWir sind hier, weil wir mehr Plat-
ze f'ur Auszubildende wollen.« Und daffir
vertraut sie aufdie Expansionsplane der

Firmenleitung. Das Airbus auch nur ein
Unternehmen ist, das auf Profitmaximie-

rung orientiert ist und keine Arbeitsbe—

schaftigungsmaBnahme, war uberhaupt
kein Thema. Dabei gibt es im Airbruse
Werk Finkenwerder gerade einen Kon=
flikt um Uberstunden:
Laut einer betrieblichen

Sonderregelung arbeiten

i8 Prozent der Beschaf-

tigten 4O statt der tarif-

lich vereinbarten 35

Stunden.

Airbus will

diese Zahl

jetzt sogar
noch er-

hijheri. Die l6 M

im Prinzip dageg
der Betriebsrat
wohl zustimmen l

_

teresse der Betriebsge-
meinschaft. Das in den
QOer Jahren reihenwei-
se Fachkrafte entlassen

wurden und seit dem durch Leistungse
verdichtung und Rationalisierung we=

niger Beschaftigte mehr leisten mlissen,
davon redet eh keiner. 1995 plante Air-
bus mit dem Rationalisierungskonzept
nDOlOfES“ die riicksichtslose Entlassung
von 2360 Besch'aftigten. Vor sechs Jah-
ren erreichten IG Metall und Betriebsrat
durch ihren Protest eine teilweise Ruck-
nahme der Massenentlassung. Heute
ruhren sie die Werbetrommel fiirden Air-
bus-Konzern. l6 Metall, DGB uncl DAG
haben sich in eine nAllianz flir den A
380 in der Metropolregion Hamburga
einbinden lassen. In dem Appell dieser
Allianz, der als ganzseitige Anzeige in
hamburger Tageszeitungen erschien,
wird das linteresse der Chefs und Ak-
tionare von EADS-Airbus zum Allge-
meinwohl erklé‘rrt: »Niemand dart zu La-
sten der Gemeinschatt sein

durehsetzen, sondern die Met,

W1

all ist

0n Hamburg verdient als Ganzes unsere

Forderung. Entscheidend fLir eine gute
Zukunft der Metropolregion Hamburg r

ist und bleibt eine florierende Wirt- f
schaft. Der Bau des A 380 sichert auf

I

mehr als eine Generation eine neben
,

Seattle und Toulouse weltweit fuhrende l
Stellung im Flugzeugbau, schafft und si-

chert tausende von Arbeitsplatzen...“.
Das die l-landelskammem und Industrie-

verba'nde der Region einen solchen Text

gerne unterschreiben ist klar. Der Pr‘asi-

dent der Hamburger Handelskammer

Nikolaus SchUes, ist denn auch feder-

ftihrend bei der Allianz dabei, um die

Verwertungsbedingungen fijrs Industrie-

kapiital abzusichern: nWir brauchen un-

bedingt Ertolg flir den A 380.« Schfles

versteht sein Geschaft, auch etwas

Schreckensmalerei

gehbrt dazu. Auf

der Pressekonfe-

renz der »Allianz

fiJr den A380<< pro-

phezeite er, falls

die Produktion

nicht nach Ham-

burg kame, eine
.

nerdbebenahnliche r

.

Erschiitterung in 3

ganz ‘lreldeutschland. Dann bricht hier
das Bfiflelhende zusammen. Die Lage ist is

l .
.

Ivrel dramatrscher, als e5

scheint.« Hamburgs BUrgef-
3 meister Ortwin Runde, SPD,
‘

sagte sofort eifrig seine Zu—

stimmung zu: nlch kann den

Appell nur unterstfltzem

,

. Und Erhard Pumm, Vorsit-

3zender des Hamburger
DGB, versitherte der Handelskammer:

nlDa passt zwischen uns kein Blatt.« Die

in Hamburg mitregierenden C-riinen hal-

ten aus Koalitionsrason still oder betel-

ligen sich an der Standort-Beschworung.
So hat Btirgermeister Runde freie Fahrt

fu'r seine Phrasen: Er sei zuversichtlich, §

class das Oberverwaltungsgericht ndie

europaische Dimension des ProjektSrr
wiirdigen werde, was nur bedeuten kon-

ne, class es nden Sofortvollzug fijr den

Bau anordhetxr

Am 19. Dezember hat sich die EADS !
Airbus GmbH dafijr entschieden, den

neuenh/viclrelten Super-Jumbo zu bau- l
eh. Das GroBraumflugzeug A 380

wird brszu 800 Passagieren befordern

kennen und 16.000 Kilometer weit

fliegien kr'jnnen -nonst0p. Damit kon-

kurriert das westeuropaische Airbus-



Konsortium das erste Mal in derJumbo-

klasse mit dem Marktfdhrer Boeing aus

Seattle. Aber nicht nur mit US—Firmen
wird konkurriert: Auch die nationalen

Firmen innerhalb von Airbus wetteifem

darum, wer welche Produktionsanteile

fiJr welche Standorte sichert.

Die Stadt Hamburg hat sich in die-

sem Wettkampf frdhzeitig engagiert.
Beim Spazierengehen an der Elbe sind

sie nicht zu ubersehen: Die Informati-

onscontainer von EADS Airbus auf den

Anlegern der Elbbarkassen. Es wird ei-

nen Moment laut, wenn eine Beluga zur

Landung in Finkenwerder ansetzt. Das

riesige Transportflugzeug scheint in die

Elbe zu stdrzen. ln den Belugas werden

die Einzelstucke der bereits seit 1992

hier produzierten kleineren Airbusse zur

Montage aus anderen Airbus-Werken

eingeflogen. AufTeufelsbriJck, dem An-

iEQer direkt gegen'uber vom Airbus—

Gelande aufder anderen Elbseite, klebt
ein Aufkleber gegen die Werkserweite-

rung einsam am lnfocontainer. Drinmen

liegen Broschiiren aus, mit Titeln wie

»Hamburg -Die Standortaltemative
den A3XX«. Verfasst von der-

schaftsbehorde, finanziert von'd
,

Hamburg. Auch grofle Bartram
‘

dort, bunt bedruck‘tmit einem Pm 3719
cles A380 und elem Slogan »Arjbi

,

2e far Hamburgu. Der Unte,rSChIied

zwischen Privatwirtschaft und Behdrde

verwischt ebenso wie der zwischen Ar»

beitnehmerinteressen und Geschafts-

fu'hrung.
Ende lanuar scbaltete EADS Airbus

Vierfarbanzeigen. Dort verkijndete

scheinbar gar nicht die Geschaftsleitung

die Airbus-Devise: »Am 1912. 2000 hat

Airbus lndustrie beschlossen, die A 380,

das grolSte Verkehrsflugzeug derWelt, zu

bauen. Wir die Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter der EADS Airbus. .« Uber-

schrift: »Wir wollen dabei seinlII Als

Sympathietrager sind zwei Auszubilden—

de abgebildet, im Text werden »4000

hochqualifizierte und dauerhafte Ar—

beitsplatzea angepriesen. Da der Fir-

menleitung aber kaum jemand wider—

Spricht wiederholen die Chefs von Air-

bus gerne diese Behauptung. Rainer

Hertrich, einer der beiden Vorstand

schefs von EADS Airbus, nannte kiJrzlich

wieder die Zahl von 45.000 neuen Ar-

beitsplatzen bundesweit durch den A

380, davon [iber 4.000 in Hamburg. Auf

Kritiki, diese Prognose sei unrealistisch,

antwortete er in einem Interview unge-

halten: »Solche Uberlegungen entbehren

jeder Grundlage.« Stattdessen stellt Her-

trich-Iieber der Stadt Hamburg ein Ulti-

matum: »Wenn derTermin gehalten wer-

den soll, muss die Stadt bis Mitte' Febru-

ar mit ihren Arbeiten anfangen.
SchlieBlich soll derA380 im Jahr 2004

zum ersten Mal fliegen.« Nachdem das

Verwaltungsgericht Hamburg am 19.

Dezember per einstweiliger Verfiigung
einen Stopp des Baubeginns verfiigt hat-

. te, haben die Anwalte von EADS Airbus

der zweiten Instanz, dem Oberverwal-

tungsgericht Hamburg, am 2. Januar ei-

nen eindeutigen Brief gescbicktz nur

noch bis spatestens 15. Februar sei eine

Verzégerbng des Baubeginns »unter

Ausrscbr‘épfung aller MaBnahmen kom-

”pensierbam Ansonsten »wird die bereits

‘r erbrterte Alternative (Toulouse)
rund derfiir Hamburg herrschenden

nTungsunsicherheit erneut zum C-e-

:enstand von BeschluBfassungen in den

Eremien derAirbus Industrie gemacht
werdenu Nun hat sich das OVG Ham-

burg ein paarTage langer Zeit gelassen.
ln ungewohnter Deutlichkeit haben

Hamburgs Bu‘rgermeister Runde und

sein Wirtschaftssenator Thomas Mirow

eilig dem Gericht ihre Meinung kundge-
tan: Runde erklarte, es sei »rel'ativ abwe-

gig, den Gemeinnutz dieses Projektes
nicht anzuerkennen.« Genau clas war die

Begri‘mdung fur den Baustopp. Falls das

Projekt Airbus scheitere, liege das »an

der spezifischen Sichtweise des (Jerich-

tes.« Mirow erklarte bereits im Dezember

gegeniiberdem HamburgerAbendblatt:
»Was die Arbeitsplatze angeht, stehe ich

unter dem Eindruck, dass es hier bei Ge-

richt eine prinzipielle Auffassung gibt,
die ich nicht teile. Namlich die, es kbn-

ne in einer Marktwirtschaft fiir Arbeits-

platze gleichsam eine juristische Garan-

tie geben.« Nachdem Mirow so durch die

Blume zu verstehen gibt, was von den

angeblichen 4000 Arbeitsplatzen zu‘

halten sei, wird er noch eindeutigen

»Sollte aber das Projekt endgultig schei-

tern,
—

wovon ich nicht ausgehe -ware

der Schaden fiir den lndustriestandort

Hamburg uninersehbar.« Jijrgen Tho—

mas aus dem Vorstand von Airbus griff

Anfang Februar dieses Szenario erneut

auf: Das Schicksal Hamburgs beim Bau

desA 380 hange am seidenen Faden, im

Februar mijsse entschieden werden. Ge-

richtssprecherin Angelika Huusmann

gab darauthin bekannt, die Entschei-

dung des OVG werde in der Woche ab.

dem19.Februarfallen.DerSprecherder

Hamburger Wirtschaftsbehorde, Bernd

Meyer beeilte sich zu versichern, dass da-

mit noch die Frist von Airbus eingehal—
ten werden konne: »Wir gehen davon

aus, dass die achte Woche noch zeitge-
recht ist.«

,Der President der Handelskammer,

Schijes,,hat derweil eine klare Orientie-

rung ausgegeben: Die Hamburgerlnnen
diirften nicht mehr »fragen, Wie man in

Hamburg lebt, sondern wovon.«'

So ist das Versprechen und die Er-

pressung mit Arbeitsplatzen an seinem

elendigen Endpunkt angekommen: Le-

bensqualitat egal, Natur nebensachlich,

Hauptsache irgendeine Arbeit.

lm lnteresse eines vermeintliches Ge-

meinwohles appellierte SchUes wieder-

holt an den Patriotismus der Airbus-Geg-
ner: Es sei Zeit »nun patriotisch zu han-

deln und den gesamtstadtischen
lnteressen den Vorrang vor individuel-

len Anliegerinteressen einraumen.«

Gemeinwohl gleich gute Verwertungs-

bedingungen fiir Kapital. Das zu be-

haupten ist auch sein Job. Nur gibt es

auBerein paar Klagern kaum jemanden,
der ihm widerspricht. Allein von der BUr-

gerschaftsfraktion Regenbogen, die sich

wegen des Jugoslawienkrieges von der

griinen GAL abgespalten hat, ist Kritik

zu hdren. Deren Abgeordneter Norbert

Hackbusch sprach angesichts derAir-

bus—Propaganda von »eirIer Angstkam-

pagne der WirtschaftII. Die wolle damit

»sicherstellen, class Gronrojekte durch

Steuergelder subventioniert werden, un~

abhangig davon. wieviel Schaden sie an-

richten.« Leider iibersah Hackbusch, dass

Gewerkschaften, SPD und Senat far die-

se Angstkampagne willféihrige Erful-

lungsgehilfen sind In Hamburg grassiert



von Bert Menn

Gl'a'serne Zukunft

Ebenso selbstversténdlich, wie.‘
sich einige Menschen in einem

Container stecken lassen, darnit

ihr Zusammenleben gefilmt und

an einMillionenpublikum aus-
‘

gestrahlt werden kann, lésst es

die meisten Btirger unberljhrt,

wenn lDaten von ihnen gesam-

melt umd adsgewertet werden.

Eigentiimlicln,'denn Anfang der

achtziger Jahre entstand in der
, alten Bundesrepul‘olik eine brei—

te Diskussion‘ fiber den Uberwia-

chungsstaatt Anlass war Eierfijr

die bevorstehende Volkszeil'rlung
und das symbolisclre Jahr 1984,

das‘an George Orwells‘ ngrossen
Brudera erinnerte. Der ngleserne’
Bflrgeru, der )rgléseme Ar‘beit-

nehmerurwurden Schlagwortef
idiese Diskussion. Knapp zwanzrg

Jahre spéiter ist diese Diskussion

eine Expertendiskussion, obwohl
‘

die Eingriffe in die“’Privaitsphére
des bflrgerlichen Individuums,
zum Teil die entworfenen' Szena-

rien Libertreffeni.

Spot 1 - Internet

Wenn Menschen im Netz surfen, hegen
sie eine allgemeine Erwartung derAno-

nymitéit, die stéirker als in der realen Welt

ist, aber das Internet erzeugt einen sehr

komplexen Datenpfad, der detailliertje-
den Schritt der Person im Netz zeigt. Stel-

Ien sie sich vor, sie gehen durch ein Ein-

kaufszentrum und jedes Gesch'aift klebt

ihnen, ohne dass sie dies bemerken, ein

Zeichen auf den R‘Licken. Dieses Zeichen

zeigt jedem, welche Geschéfte sie be-

sucht haben, was sie sich angeschaut
und was sie gekautt haben. Solch ein

Daten-Pfad, bekannt als Transaktions-

daten, der durch clie Benutzung des In-

ternets entsteht, ist eine reichhaltige In-

formationsquelle ’Liber die Lebens- und

Konsumgewohnheiten der Nutzer. TA-

Daten, click-stream-Daten, oder Méuse-

kot, 50 die alternative Bezeichnung, kon-
nen die lP—Adresse des eigenen PC, den

benutzten Browser, den Computertyp
und die Aktivitéten des Nutzers aulf ver-

schiedenen Webseiten beinhalten. Diese

Daten, die ausreichend.sein konnen um

eine Person zu identifizieren, sind an ver-

schiedenen Punkten im Netz gespeichert
und somitfiir die Benutzung und die Be-

kanntgabe erhéltlich. Einige dieser Da-

ten sind wesentlich fiJr das Funktionie-

ren des Internet, wie die Telefonnummer,
die einen Nutzer verbindet, ocler die lP-

Adresse, ohne die das Netz nicht funk-

tionieren kann. Es gibt jedoch andere

Daten, die fflr Zwecke auBerhalb dieser

Funktion verwendet werden konnen. Ge-

meinsam mit den Daten, die absichtlich

durch K'eiufe oder registrierte Aktivitéten

bekannt werden, konnen die TA-Daten

zur Entwicklung eines Personlichkeit-

sprofils des Nutzers verwendet werden.

Gesammelt ergeben diese Daten den

Fingerabdruck eines lndividuums.

Technologien wie z.B. Cookies, die di—

rekt auf der Festplatte des Nutzer—PCS

gespeichert werden, erlauben es den

Webseiten-Betreibem, unbemerkt Infor-

mationen fiber die OnlineAktivitéten
der Nutzer zu sammeln und fiJr zukiinf-

tige Zwecke zu speichern. Ursprijnglich
erdacht wiederholte Besucher zu erken-

nen und ihnen entsprechend zu antwor-

ten, wurden Cookies schnell von Web-

seiten-Betreibern adaptiert, um spezifi-
sche Daten individueller Nutzer von

Webseiten fiJr kommerzielle Zwecke zu

nutzen. Die unbemerkte Sammlung von

lnformationen i‘Jber individuelle Akti-



vitaten im Netz, ermoglicht durch das

Abspeichern von Cookies auf fremden

PC's, erregt inzwischen das Interesse von

Internet-Nutzem, Technikern und Politi-

kern. Firmen wie Doubleclick benutzten

die so gewonnenen Informationen fiir

gezielte Online-Werbekampagnen. An-

dere wie z.B. Adfinity kombinieren diese

Daten mit personlichen Daten aus an»

deren Quellen zu vollstéindigen Profilen

des Nutzerverhaltens online und offline.

Auch einer der diesj'ahrigen US-ameri-

kanischen BigBrotherAward-Preistrager
ist in diesem Berich des Datensammelns

und Datenschiirfens tatig. Die Firma

"Choice Pointu, mit Firmensitz in Atlan-

ta und fiber 4.000 Mitarbeitern welt-

Weit, wurde fijr ihren umfangreichen Ver-

kauf von Datenbest'anden ausgezeich-
net.

Ob es sich um Suchmaschinen flir

personliche Daten, den durchdringen-

den Gebrauch von Cookies und anderen
Problematischen Datentragern, die auf

Festplatten gespeichert werden, um In—

formationen fUr gezielte Werbekampa-

gnen zu erhalten, oder den Versuch von

Intel, jeden PC irn Netz mit einer einzig-

artigen und auffindbaren Identitat zu

versehen, handelt, - der gewaltige Ap-

petit der Gesch'aftswelt nach personli-
chen Informationen ist offensichtlich

und dieser Hunger ist flir Marktfor-

schunginstitute ein sehr lukrativer

Markt. In einer gewissen Hinsicht macht

dieses System das gleiche wie andere Fir-

men mit ihrer Post-Werbung seit Jahren.

Aber das Internet-System ist genauer, es

stellt nicht nur fest, welche Magiazine

man aloonniert hat, sondern auch, we|~

Che Artikel man Iiest. lm Netz konnen

sehr spezifische Informationen, die in

den klassischen Erhebungsweisen oft-

mals nicht erhaltlich sind, erhoben wer-

den und dementsprechend ausgefeilte

Kundenprofile erstellt werden. Von da-

her ist die Ietztjahrige deutsche BigBro-

therAward-Preisverleihung an Apache

Konsortium auch wohl begrijndet. »Der

Apache Webserver ist rnit geschatzten
40-60 Prozent Marktanteil einer der

meistverwandten Webserver im Internet.

Er ist als Open Source Software kosten-

los verfiigbar und wird sowohl von kom-

merziellen als auch privaten Internet-An-

bietem eingesetzt In der Standard-

Konfiguration protokolliert der Apache

Webserver unter anderem die IP-Adres-

5e des Abfragenclen und die Namen der

abgerufenen Webseiten mit. Diese Infor-

mationen stellen eineVerletzung der Pri-

vatsph‘are des Benutzers dar, da mit Hil-

fe von verhaltnismassig einfachen Ana-

lysewerkzeugen im Nachhinein

ermittelbar ist, welcher Anwender wel-

che Seiten in welcher Reihenfolge abge-

rufen und wie lange er sie sich angese-

hen hat.«

Aber nicht nur aus kommerziellen In-

terestsen wird versucht an personlichen
Daten im Internet zu kommen. Auch das

Interesse von Regierungéstellen an ei-

ner Uberwachung des Internets ist sehr

groB, ob es nun Strafverfolgungsbehor-
den oder Gehe‘imdienste betrifft. Das

berflhmteste- Beispiel ist die juristische

Auseinandersetzung, um das Verschl'Lis-

selungsprogramm »Pretty Good Privacyu,
das us-amerikanische Regierungsstellen
verbieten wollten, weil sie im Interesse

der nationalen Sicherheit, nicht an In-

formationen kommen konnten, die mit

dieser Software verschltisselt worden

sind. Die e-mail Observation ist wohl ei-

ner cler grossten Begehrlichkeiten von

Geheimdiensten. Immer wieder werden

Gesetzesvorhaben eingebracht um eine

vollstandige Uberwachung des e-mail-

Verkehrs zu erreichen. Im europaischen
Parlament wurde letztes Jahr das Enfo-

pol-Projekt verabschiedet, was im Gro-

ben eine Uberwachung des gesamten

Telekommunikationsnetz in Europa be-

deutet. Allein die noch schwierige Zu-

sammenarbeit mit Providern, die fu'r die

Sicherung und Weitergabe der Internet-

nach in

Daten verpflichtet werden sollen, lasst

dieses Projekt noch ein wenig in der Luft

hangen (5a. Kasten BigBrotherAward
2001, FBI). Weitaus weiter ging das In-

teresse des amerikanischen Geheim-

dienst NSA, das ebenfalls den gesamten

e-mail-Verkehr Uberwachen wollte, in

dem sie die’Computerhersteller ver-

pflichten wollte sogenannte Clipper-

Chips in ihre Computer einzubauen.

Vor diesem Hintergrund erscheint

die Einfr‘jhrung von digitalen Unter-

schriften, die zu rechtsverbindlichen Ver-

tragsabschlflssen fiihren sollen, wenig
attraktiv.

Spot 2 - Videofiberwachunq‘

VideotiberwachUng ist in letzter Zeit sehr

in_ Mode gekommen. Vorallem konser-

vative Politiker sind von derVorsteIIung
mittels Videoijberwachung eine har-

monischere Zukunft herzustellen, be-

geistert. Sie fuhren Statistiken aus GroB-

britannien ins Felde, ein Land in dem

diese Praxis schon eingefilhrt ist. Diese

Statisken sind aber zumindest frag-

wt'rrdig.
Die fantastischen Werte von Krimi-

nalitatsr'L'ICkgangen basieren nicht auf

wissenschaftlichen Studien, sie sind le-

diglich Produkt von narmlichen ad-hoc

Bem'uhungen unqualifizierter und ei-

gennutzigen Praktikeru, wie es R.Parson

und N.Tilley in der Zeitschrift »British

Journal of Criminology« 1998 ausdrijck-

ten. Es gibt keine Langzeitstudien in die-

sem Bereich. Auch Thilo Weichert kon-

statiert: »Vorliegende Statistiken, wo-

beobachteten Gebieten

Straftaten massiv zun‘ickgegangen sein

sollen, scheinen diese Vorteile zu be-

statigen. Tatsachlich ist mir aber bis heu-

te, trotz cles seit fiber 30 Jahren erfol-

genden Einsatzes dieser Technil<, keine

seriose wissenschaftliche Studie be-

kannt, wonach Videoiiberwachung im

offentlichen Raum durch die praventive
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und repressive Wirkung zu einer nach-

haltigen Verbesserung der Sicherheits-

lage allgemein getiihrt hatteu Obwohl

mittlerweile fast alle britischen Stédte

die Videouberwachung eingefijhrt ha-

ben, schl'agt sich dies nicht in der allge-
meinen Kriminalitétsstatistik nieder. Die

Auswirkungen der [nstallationen von

Uberwachungskameras an offentlichen

Platzen ist eine relativ teure Investition

und ihre Wirkung ist zumindest fragwdr-

dig oder gar'kontraproduktiv: »Stratté=

ter weichen auf unbeobachtete Bereiche

aus. Eine vollstandige technische Uber-

wachung sémtlicher méglicher Risikoor—

tionsmoglichkeiten fragwtirdig.« (Thilo
Weichert ...... ) Warum also erfreut sich:

diese Technologie so groBer Beliebtheit?

In Frankfurt wurde der erste Feldver—

such an der Konstabler Wache einge-
fUhrt. Zwei schWenkbare Kameras ste-

hen sich gut sichtbar gegentiber undl

haben den gesamten Platz in ihrem

Blickfeld. Die Konstabler Wache ist ei-

ner der zentralen Plétze Frankfurts und

einer der Knotenpunkte des offentli-

Chen Nahverkehrs. Zwischen Konstabler
Wache und Hauptwache erstreckt sich

die numsatzstarkste Meileu der Bundes-

republik, wie die Zeil geme in Nebensét-

pen zu vertreiben. In diese Logik passen
auch die Untersuchungergebnisse von

Clive Norris und Gary Armstrong, die in

GroBbritannien die Kamera-Beobachter

von drei Videokontrollzentren beoabach-

tet haben. Sie kommen zu folgendem
Schluss: nSignifikant aber waren jene
Falle

, bei denen Personen nur deshalb

ails »verdéchtig« eingestuft werden, weil

sie zu einer bestimmten Kategorie, zu ei-

ner sozialen oder subkulturellen Gruppe

gehérenxr Zu gleicher Einschatzung
kommt auch Thilo Weichert: alErfahrun-

gen zeigen, dass vornehmlich Minder-

heiten und gesellschaftliche AuBenseiter

te ist nicht méglich. Durch Fehlalarme

und unbegriindete lnterventionen kon- -

nen Sicherheitsrisiken erst ausgelost wer—

den. Die technische Kontrolle gew'ahr—
leistet nicht, dass in Gefahrensituatio-

nen' kurzfristig Hilte kommt.

Voraussetzung hierf'L’Ir ist ein jederzeit

verfflgbares, personell aufwé'mdiges

Alarmsystem. Existiert dieses nicht, so er-

weist sich ein eventuell bestenendes

subjektives Sicherheitsgefuhl alstrdge-
risch. Durch eine solche Fehleinschat-

zung konnen Risikosituationen erst pro-

voziert werden. Der Eindruck, eine Ge-

fahrensituation werde durch

Videouberwachung technisch kontrol-

liert, fuhrt u.U. dazu, class dringend not-

wendige, vor Ort vertt’rgbareinichtprofes—
sionelle' Hilfe unterbleibt, auch aus

Angst vor der Dokurnentation unsach-

gemaBer Hilfeleistung. Der Beweiswert

von (v.a. digitalen) Bildaufnahmen ist

wegen der auBerst einfachen Manipula-
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zen genannt wird. Hier an der Konsta-
bler Wache konnte auch Haschisch etc.

in kleineren Mengen gekauft werden.
Diese nmobilen Einkaufsméglichkeitenu
regten aber auch' die Kriminalitatsp-
hantasien Frankfurter Politiker an und so

wurde, neben dem Bahnhofsviertel, die
Konstabler Wache zum Kriminalitats-
schwerpunkt Frankfurts hochstilisiert.
Die Szenerie hat sich nun zur Hauptwa~
che verlegt und filgt sich mit der sich
dort treffenden Obdachlosenszene zu ei-
ner ganzheitlichen Outlaw-Szenerie zu-

sammen. Inmitten vom Einkaufstrubel.
Es scheint derselbe Verdrangungsvor-
gang stattzufinden, wie vor Jahren mit

der Vertreibung der Junkie-Szene aus

den Grdnanlagen an derTaunusanlage,
weil dies den Bankern auf dem Weg zur

Arbeit und in der Mittagspause libel auf—

gestossen war. Mit der Installation von

Videouberwachungsanlagen wird vor al-

lem versucht, unliebsame Personengrup-

(z.B. Auslanderlnnen, Jugendliche,
Punks, Drogenkonsumentlnnen) ins Vi-

sier derVideouberwachung geraten auf

Grund der besonderen Auswahl der Ka-

merastandorte und aufGrund derselek-

tiven automatisierten wie der persona-
Ien Auswertung.«

Aber es gibt auch andere Bereiche

cler Videouberwachung: private Grund—

stijcke, lmmobilien, Banken, Kaufhauser.

Verkehrsregelungen, an wichtigen Kreu-

zungen und Einfallstrassen von Stadten.

Bahnho'fe etc. So ist letztes Jahr auch die

Deutsche Bahn AG in den Genuss def

Verleihung, eines deutschen BigBrO-
therAward gekommen. Cewiirdigtwurde
das »3-S-System« der Deutschen Bahn

AG, dass nin der Hauptsache aus einer

Iiickenlosen Videouberwachung von

zunachst 42 Bahnhéfen in ganZ
Deutschland (besteht), wo zwblf bis 24

Mitarbeiter des Privatunternehmens

Bahn das Tun der Menschen im ver-



meintlich offentlichen Raum beobach—

ten.

Tats'alchlich Sind die Bahnhofe léngst

Privatgrund. Der entstaatlichte Bahnbe-

trieb findet an Orten statt, we die Bahn

AG als Eigentijmerin Hausrecht aus’Libt.

So haben nicht nur die Mitarbeiter

der 3-S-Zentrale der Bahn, sondern auch

die Angehorigen der betriebseigenen

Bahn Schutz und Service GmbH (BSG)

Zugang zu den gemachten Aufnahmen.

AuBerdem gibt es eine enge Zusammen-

arbeit mit der lokalen Polizei und dem

Bundesgrenzschutz (BGS), die dauemd

Zugriff zu den Videos haben.

banken von Hooligans mit denen der

Stadionbesucher abgeglichen, in Flori-

da wurde dieser Ansatz ebenso ange-

wandt (s. Kasten BigBrotherAward

2001). In London sind die Kameras des

Innenstadtrings mit den nationalen Po-

lizeicomputern verbunden, so dass es

moglich istjedes Fahrzeug zu identifi-

zieren,damit es mit derDatenbankver—

d'a‘chtiger oder gesuichter Fahrzeuge abi-

geglichen werden kann.

nDiese Kombination von digitaler Fo-

tografie, Bilderkennung, Rasterfahn-

dung und neuen Datenbanktechnologi-

en birgt in sich die Aussicht auf eine Ge-

Die Behorden konnen jederzeit auf

die gesamte Technik der Beobachtungs-

zentralen zugreifen, die nicht nur die

Bahnhofsgebéude, sondern auch die

VOTPI'aitze, und angrenzenden Fléchen

»bestreichen«.

Der Bundesbeauftragte fL'ir den Da-

tenschutz fand eine deutliche Abgren—

ZUng derTétigkeiten und Zielrichtungen

zwischen Bahnpersonal und Polizei/BOB

notwendig. Das widerspricht allerdings

den praktischen Aufgaben, denn nur

fiber direkte Kommunikation ist eine er-

folgreiche Zusammenarbeit im Sicher-

heitsbereich zu gewéhrleisten. De facto

ist die Erfullung dieses Trennungsan-

Spruchs weder kontrollierbar noch von

den Beteiligten angestrebt.«
Mit der Weiterentwicklung von tech-

nischen Moglichkeiten erhalten diese

Umsténde einen qualitativ anderen Cha-

rakter. W'alhrend der Europameister-
schaft in England wurden Bilddaten-

sellschaft fiberwachter Massenu, stellen

Clive Norris und Gary Armstrong fest.

Spot 3 ~ Nfitzliche Datenbanken

Die Sammelwut von Regierungsstel-
len ist hinlénglich bekannt. Ob es Da-

tenbanken zu Punkern, Homosexuellen

oder Besuchervon linken Kneipen wa-

ren, die Datensammler haben schon in

der Vergangenheit fijr lautstarke Prote—

ste gesorgt. Ahnlich jener iFéille ist ein ak-

tueller, in dem wieder eine gesellschaft—
liche Gruppe ins Visier der Dateniéger

gekommen ist: nAusléndem. Das Bun-

desverwaltungsamt in Koln hat ein Aus-

lénderzentralregister geschaffen. Fijr die

Leistung haben sie den BigBrotherA-
ward von Deutschland verliehen bekom-

men. In der Begrijndung der Preisverlei-

hung heisst es:

»lm AZR wird jeweils ein umfangrei-

cher Datensatz von fiber 10 Millionen
'

Auslénderlnnen gespeichert. Gespei-
chert werden nicht nur Daten zum

Zweck der ldentifzierung und Aktener-

fassung, sondern Angaben zum gesam-

ten Lebenslauf oder zu polizeilichen Er-

kenntnissen. Gespeichert werden zudem

Begru‘ndungstexte von f'L'ir die Person ne-

gativen, nicht abervon positiven auslén-

derrechtlichen Entscheidungen. Diese

Daten werden allen Behorden in

Deutschland zurVerfi'lgung gestellt, al-

len voran neben den Auslénder- und

Asylbehbrden der Polizei und den deut-

schen Geheimdiensten. Die Betroffenen

werden fiber die Erfassung nicht infor-

miert. Selbst das verfassungsméBige
Recht auf Auskunft iner die eigen‘en Da-

ten aquntrag wird durch hohe bilro-

kratische Hiirden 'hintertrieben.

_

Die Nutzungsmoglichkeiten
- und

Befugnisse zu Kontroll— und Uberwa-

chungszwecken sind dagegen fast ohne

Begrenzung: Jede deutsche Behorde

kann im AZR nach einer Auslénderin

oder einem Auslénder per Suchvermerk-

Ausschreibung fahnden lassen. Unter

dem harmlosen Begriff )Gruppenaus-
kunft< werden cler Polizei und den Ge-

heimdiensten Rasterfahndungen ermog-

licht. lnsbesondere die sog. Sicherheits-

behérden k'c'mnen den teilweise

hochsensiblen Datenbestand des AZR

online und ohne effektive Kontrolle ab-

rufen und nutzen.«

Das lnteresse ist nicht nur auf Rand-

gruppen gerichtet, es ist eher allgemei-
ner Natur, so dass das Auslénderzentral-

register keine Besonderheit sein dijrfte,

die sich jetzt explizit gegen Ausl'ainder

als solche richtet, es zeigt vielmehr wie

weit der nWissensdurst« von Behorden

reicht. Handybenutzer sind jetzt keine

gesellschaftliche Gruppe als solche, aber

auch sie sind ins Visier von Regierung-
stellen geraden. Mobilfunktelefone, so-

bald sie angeschaltet sind, senden Sig-
nale an die néchste Mobilfunkantenne

eines Nelzes, sie melden sich sozusagen

an oder ab. Auf diese Art und Weise ist

jedes Mobilfunktelefon lokalisierbar und

schone Bewegungsprofile konnen ange-

legt werden.-Privatwirtschaftlich werden

diese Daten schon genutzt in Form von

nindividualisierter Werbungu. So sind sol-

che Daten zum Beispiel fUrAutohénd-

ler interessant, die entsprechende Viel-

fahrer zielgerichtet bewerben konnen

und auch haben. Aufdiese Daten haben

sich nun Regierungsstellen per gericht-
lichen Beschluss Zugriff verschafft. Mo-
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Seit 1998 wird cler Big-Brother—Award
an die gréssten Datenschutzsflndern

verliehen. Die von der der Organisation

nPrivacy Internationalu initierte

Konferenz »Computer Freedom and

Privacy« Wahlt alliéhrlich Preistrager in

verschiedenen Kategorien. lm Mérz die-

sen Jahres wurden folgende

Organisationen/Firmen ausgezeichnetz'

Der Geheimdienst NSA. Mit der Preisverleihung in cler

Kategorie »|ebenslange Bedrohungu wird die ftlnfzigjahrige
Spionagetatigkeit dieser Organisation gew'Lirdigt. Mit rund

70.000 Mitarbeitern betreiben sie seit dem Kalten Krieg das

Lauschsystem Echelon, mit dem die weltweite

Satelittenkommunikation abgehort wird. Ebenso gewiirdigt
wurde der Versuth dieser Organisation die gesamte E-Mail-

Kommunikation fiber sogenannte nCllpper—Chips«, die in die

User-Rechner eingebaut werden sollten, zu Uberwachen.

Das FBI gewann den Preis in der Kategorie nvorgeschlagener<
Verletzung der Privatsphare. Gewllrdigt wurcle mit diesem Preis

das Abhorsystem Carnivore mit dem bei den einzelnen

Providern, die gesamte E-mail-Kommunikation abgehort werden

sollte. Uber sein Versuchsstatus ist dieses System nicht heraus-

gekommen, es mussté aufgrund Offentlicher Proteste eingestellt
werden.

Die Stadtverwaltung vonTampa erhielt den Preis flir die

schlimmste offentliche Stelle. Gewljrd‘igt wurde damit into,
Verbrecherj‘agd bei einem Footballspiel. Die Polizei liess zehn-

tausende von Besuchern eines Footballspiels mit Videokameras

aufnehmen und glich die Aufnahmen mit Hilfe eines modemen

Gesichtserkennungssoftware mit den Bestand einer Datenbank

von Kriminellen ab.

DieFirma »Choice P0int« erhielt den Preis f'Lir ihren umfangrei-
Chen Verkauf von Datenbestanden an nCops, Direktvermarkter
und Wahlleitem. Das in Atlanta ansassige Unternehmen mit

weltweit rund 4.000 Besch'aftigten ist im Bereich

Daensammeln und Datenschtirfen tatig. lhre Kunden sind

GroBuntenehmen, wie auch Regierungsstellenéo lieB sich auch

George W. Bush bei der Pr'a‘sidentschaftswahl vol? Choice Point

beraten.

Der deutsche BigBrotherAward wird im Herbst verliehen. lm

Augenblick werden nooh Vorschlage gesammelt. Alle die es

intereessiert:

Www.bigbrotheraward.de

bilfunkbetreiber haben nun diese Daten

zurVerfllgung zu stellen. Ja, das organi—
sierte Verbrechen —

es Iauert fiberall.

Spot 4 -

Marktforschunq
und Politik

Politik wird nicht mehr gemacht, sie

wird verkauft oder vermittelt. Politik als

solche taucht nicht mehr auf, reduziert

sich auf Biotschaften, die verstanden

werden oder nicht nrubergebrachtii wor-

den sind. So suggerieren es Wahlsen—

dungen und andere offentliche Auftrit—

te von politischen Reprasentanten. Poli-

tik ist Produkt geworden. Politiker sind

Produzenten, die sich auf dem Markt p0-

sitionieren. Der Mechanismus der Markt-

forschung hat sich auf das Feld der

Politik ausgeweitet, umgibt sich mit an—

deren Worthulsen, wie z.B. Stimmungs-
barometer. Die Technik, die Werkzeuge
sind die gleichen. Die Auswirkung dieses

Prozesses ist, dass sich die Produkte (Po-
litiker) dem Markt (populare Positionen)
angleichen. Politische Verlautbarungen
werden zunehmend von Marketingun-
ternehmen unter dem Gesichtspunktder
Markteffizienz ausgearbeitet. Politiker

werden zu Sprechblasen der Demosko-

pen. Diese Vorspiegelei von Haltungen,
P‘ositionen, ist eine Form der politischen
Manipulation. Eine anderer ist vorrau5<

schauender, ZUkunftgestaltend: die Pro-

duktion von offentlicher Meinung. Ein

konkretes Beispiel daft'ir ist folgendes:
n... zur Vorbereitung des Kriegs ge-

gen Irak (wurde) eine der grolSten PR-

Agenturen in den USA unter Vertrag

genommen. Ausgestattet mit einem

Budget von 10,7 Mio. $ startete die PR-

Agentur Hill & Knowlton 1990 einen

Propagandafeldzug filr die »Befreiung«
Kuwaits. Hohepunkt der in der Ge-

schichte wohl erfolgreichsten PR-Kam-

pagne zu dieser Zeit, war eine gezielte
Li'jge, die von der Bush-Administration

und der kuwaitischen Regierung ge-
streut wurde. Am 10. Oktober 1990

schilderte vor dem Menschenrechtsaus-

schuB des US-Kongresses die 15-jahrige
Kuwaiterin Nayiran unter Trénen VOn

Greueltaten irakischer Soldaten. Diese

hatten in einem kuwaitischen Kranken-

haus 1S Babys aus Brutk'asten gerissen.
auf den Boden geworfen und dort ster-

ben lassen. Die Brutkésten waren ent-

wendet worden. Aus anderen Kranken—

hausern wurden ahnliche Vorf'alle ge-



schildert, so dass u.a. Amnesty

international 312 auf diese Weise getti-

tete Babys und gestohlene Brutkasten

zéhlte — ai dementierte diese Angabe

Spater. President Bush griflc die GreLiel-

geschichte in seiner Kriegskampagne im-

mer wieder auf, so dass der zunachst

kriegskritische US-Senat der Intervention

zustimmte und durch die mediale Auf—

bereitung der Geschichte auch innerhalb

der US-Gesellschaft ein Meinungsum-

schwung zu verzeichnen war. Im Januar

1992 wurde die ldentitéit cler jungen

Zeugin enthfillt — es handelte sich um

die Tochter Saud Nasir al-Sabahs; dem

kuwaitischen Botschafter in den USA.

Das Madchen warvon Hill & Knowlton

professionell als Zeugin aufgebaut wor—

den. Prasident der PR-Agentur war Craig

Fuller, Bush-Anhanger und dessen ehe-

maliger Stabschef. Weitere Untersu-
Chungen ergaben, dal3 kuwaitische Arzte

offensichtlich gelogen hatten und die

Vorgeblich entwendeten Brutkasten an

ihren Platzen standen.«

Das ist Werbehandwerk. Man fragt

was ist das verabscheuungswflrdigste
Verbrechen und Schon liegt einem der

Schlflssel fijr clie effentliche Meinung in

den H'a‘nden. Ausserdem sind schon die

Signalwérter allein brilliant: Baby
— Kul-

Ieraugen, rundes Gesicht, wehrlos, her—

z'dffnend. Brutkasten
— Verstérkung der

Wehrlosigkeit uncl filrsorgende Anteil-

nahme. 15-jahrige weinende Zeugin
-

Unschuld, persbnliche Anteilnahme ver-

sus persbnlichen Angriff. Menschen—

rechtsausschuss — objektive Universa-

litat. Wie kriegen wir unser Produkt, den

Krieg, plaziert?
>>lch bin doch nicht bl'c‘adlu.

www.epic.org oder wwwheidede
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Fazit

lnternet als Denk—, Trieb- und Ge-

fijhlsiiberwachungsméglichkeit, Video'Li-

berwachung als Strukturierungselement
des bffentlichen Raums, die Handys als

Bewegungskontrolle, Personengruppen-

Datenbanken als Spielmaterial fiir die

Politik und den Sicherheitsapparat und

Falschinformationen mittels der Medien

erganzen sich heutzutage zu einem

Szenario von dem jeder totalitare Staat

cler Vergangenheit nur traumen konnte.

,,Spielserien", die mit dem weitverbreite-

ten Hang zum Voyeurismus kokettieren,

gewbhnen uns an das Alltagliclie, All-

gegenwéirtige von Uberwachung. Dabei

wird Uberwachung immerwenigerzu di-

rekter Verfolgung oder gar Bestrafung

fuhren, viel wichtiger ist die Verande-

rung unseres Denkens mittels der [iber

U V ' ‘ ' NBISEDDB! EIBEII'IJIIIK I,

' .5
r1;

‘3 3 {-‘i y m wt at 5%? E351 4

E“ - 57th Nun: Slut“ "CIR”.
PVW flM-Vy N

'

Lac-hm _.; W “mm“,
'

aw“, 1m... aw mt-ww 3W”

(a: Inn-1k“ \ w

Latest News “Wm mi

x’mmihmn m (a _

lawman ”mug; mm 1)! w Fridanl Ccmumnwm Camus-en hsl ym m :

m-m Implement-d by a, nc uni” m. Comwauom Altman! \a

WWW rm CAJJ'Ann v. MM n mt: mm},be

m is

[Mu-av. cl mmwm (onucnnml mmuim- swim in m in:

mm m km. by mama” mu. . nqurfl in email. an ymtusmew

. CW

dwi-

rrm’ n'm‘f. n n An mum». yum-us 5min»

mm mm: ml um mm m up warm "Med/m or an in

mm a fiwu‘o’

' "and Juan deasrm mm m. Cumin mmmn. 1n

Ingram:
n

‘f‘fififiin:5-1131?‘3 '53 53:?! ”:5! Im:

new at udn-nnwm mum 'Cmuvorr' :yslrm no im mm a

.mh 032%?ka m m u 5 Wm CM m @me
7,

n ”ammo! immunen m Mun mc mummy“

On A m 9 mm» mums: am pm: swaps argued Dnhvlmymx mugW" n

'Gmw 09m m: Wrmmh‘rsgmflflfifi’ymmmmfi anusiy on )ulyZS EPIC m: «min-m mm gem mm; M 1W.“
W W W ‘m‘ m ‘7 “mm ”my y

mum mums “up: in mm nu-mgnmnry «new: xpmmi my m mmi 7m: Comm m». (ex,

W“ nrmtv mum-muss 9hVI>MthSlm Cami!

I

E
memory em

mmdm
ElECIRUNIC PRIVACY INHIRMAHDN CENHR

mewmum»ammo some. (91‘.sz

“21%;?ngmm“small»; in ma EPIC Mn! I ammmaxcr

" . QfDC Cmmfimnmflmhwmmxclmmqtuux «mummy alkgfl

’ W.

AW” um" ”mm ”9' “N” “mm“1mm1:5
H CW M

Ag‘rfiflpic mm yn'ory p: m E; Immune-mm mum! n mm 1 mm

mum" TM
lpu mm 11!»):

n mm; m1 rum-mm a! «m m' am Here

h be m

uwmmmni m mum 3mm: onrrkgwu ”9111151121 Iver! mmpwiymma you mun ”mm

memo). m mam m rm a "mum u mum: m

u m: madman or mum.» tour—nu mv Pram}!

longPlc :mgm um m: Deyummmmm m: m F51

g rm an Jury i: 5:. EPIC; Nu; “Lair: h more wars

on

e camm mm: mom a examin- w mwu Po:

uns gesammelten Daten. Wir werden —

ganz nach dem Ansatz der Spontis
—

dort ,,abgeholt", wo wir stehen. Unser

Denken ist die eigentliche Herausforde-

rung, sowohl fijr die ,,freie Marktwirt-

schaft", die ,,ihren" Konsumenten kreiert,

wie fiir den staatlichen Machtapparat,
der den potentiellen Unruhestifter frflh-

diagnostiziert und fernlenkt . Unser

Denken wird immer mehr von Modewér-

tern in Beschlag genommen wie ,,Trans-

parenz" oder ,,Dia|og“, die zu nichts an-

derem dienen als zum Vertuschen cler

tehlenden Transparenz und der nicht

stattfindenden wirklichen Auseinander-

setzungen. Noch wissen wir, dass Politi-

ker iiigen, noch finden wir die Wahrheit

heraus, wenn auch meist hinterher und

selten weit publiziert. Aber es war diese

Angst, die Wahrheit kenne irgendwann

endgiiltig ausgelbscht werclen, die Or-

well zu seinem Buch 1984 angetrieben
hat. Und es war seine Uberzeugung,
dass . die Existenz einer objektiven
Wahrheit und die Kenntnis historischer

Fakten die Vorausseizung fiirsoziale Ge-

rechtigkeit ist. Sobald wir nicht mehr in

der Lage sind, objektive Wahrheiten zu

erkennen und zu erinnern, verlieren wir

den Boden unter den Fiissen und es tut

sich jene Horrorvision von begeisterter
und hingebungsvoller Liebe fijr den

Grossen Bruder auf.

Nadhsatz

Die nachste Volkszahlung wird momen-

tan voirbereitet.

sr2/2001[13]
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von Revolutionsbrduhof

Groflmachttréume

Osterreich kann sich bis heute nicht da-

mit abfinden, dass es nichts anderes ist,
als ein kleines, eher unbedeutendes

Land in der Mitte Europas. Noch immer

gebardet sich dieses Land — mittels sei-

nen politischen Reprasentanten, der

Journaille und dem »gesunden Volks-

empfindenu
—

so, als ob es den haiben

Balkan und die Karpaten beherrschen

und unterdriicken wiirde. Und in Wirk~

lichkeit ist es mit dem Renommee die-

ses Land nicht weit her — dessen Bewoh-

ner sind Uberall in der Welt »willkom-

men«, als harmlose und [acherliehe

Zeitgenossen, von denen man‘ nicht

mehr kennt als »Sissiu und »Mozartku—

gein«. Und trotzdem — oder besser ge-

sagt, im totalen Verkennen der Realit'at
— wahnt sich dieses Land immer wieder

als »Weltmacht«: sei es nun im Sport
(Hermann Maier versus 0:9) oder eben

bei der Kultur (Neujahrskonzert, Lippiza-
ner und Sacher~Torte). Die kulturelle Be-

deutung dieses Landes — wie es sich

selbst sieht und wie es gesehenwird —

liegt rein rUckwarts gewandt. Im ailge-
genwartigen »Mir san mir« und »Mir

wern immer bieibmu wird alies Neue

prinzipiell abgelehnt, beschimpft und

am besten »verbotem. Und am schiimm-
sten gebiert sich Osterreich und seine

Bewohner, wenn es seine »Kulturu be-
droht sieht. Und bedroht fijhlt man sich
hier zulande sehr schnell. Da reicht es

schon, wenn ein Moslem sich »weigert«

®@@

itsch/version

einen Gpritzten zu trinken, und dem he-

gemonialen Alkoholismus den Spiegel
vors Gesicht halt. nDenn wenn die schon

herkommen mflssen, sollen sie sich ge-

falligst auch anpassem
—

was heisst.

Saufen und Schnitzelfressen. Der »ge-

bratene Hammel im Hinterhofu ist nam-

Iich eine Bedrohung unserer ldentit‘at.

Bei uns werden gefalligst Kottelet und

Wiirstel im Schrebergarten gegrillt! Und

so wirklich schbn typisch 'dsterreichisch

O

wird es, wenn es um die Akzeptanz und

Fbrderung von Kunst geht. Und es sind

nicht nur die augenfailigen nPeinlichkei-

ten«, wie die Ablehung eines neuen Mu-

siktheaters in Oberésterreich, sondern es

ist das gesamte Klima, die es der Kunst-

produktion schwer macht, sich irgendwie
auch nurzu behaupten. Denn es kommt

nicht von ungef'ahr, dass die FPO pr0*

minente KUnstlernamen benUtzt, um

gegen fortschrittiiche und moderne

Kunstkonzepte aufzutreten... Ja, eine

stolze Nation, die im nDopplerwirrwarm
auananner-Schnittenu zeigend, sich def

groBen Tradition erinnert. la, main

Gotta, wenns uns nicht gabe, dann wflr-

de das christliche Abendland schon

langst den Bach... Bezeichnenderweise

ist das Blatt, das der grc‘jBte Teil der

Osterreicher liest und von dem er seine

if? ii (“New



nMeinungcc bezieht, nach einer insignie
der Monarchie benannt. Komisch?

Krieqsqrund,

Krieqsziel und Wunderwaffe

Auch nach [angerem Nachdenken f'allt

kein Krieg ein, der im Namen der nBar-

bareiu gefuhrt worden ware. Aber auch

die aliergréBte Sauerei firmiert noch im-

mer unter nErhaltung, Rettung und Ver-

breitung der Kultur«. Jede Aggression
und jeder Uberfall auf ein anderes Land,

lassen sich damit legitimieren, dass‘man

den narmen Wildenii dort doch nur den

Genuss dereigenen hochwertigen Kultur

bringen wolie. Diese fadenscheinige

Ausrede hat Raubzdge in der gesamten

Menschheitsgeschichte begleitet: von

der npax romanau ‘L'Iber das nchristiiche

Seeienheih zur modernen )iDemokratie

und Menschenrechte<<. Und auch, wenn

die eigene Kultur kaum geeignet ist, der

Gesamten Welt ein ”goldenes Zeitaltem

zu bescheren, so mag doch die Kultur

noch immer gut genug sein, der Barbarei

ein Torzu 'offnen. So hat Deutschiand im

letzten Jahrhundert zweimal einen Wel-

tenbrand entfacht, nur um das Teutsch-

tum vor den Bedrohungen cler iiasiati-

schen Despotie«, der )ij'L'Idisch-bolsche-

wistischen Verschworung<i zu retten und

auCh einen nPlatz an der Sonneu zu er-

gattern. Und' selbst dann, wenn der

Krieg verloren ist, der Feind vor den To-

ren steht, so ist es immer noch die eige—
ne Kultur, die letztendlich siegen wird, ir-

gendwann in der Geschichte, denn sie ist

ja
— ach -

so Uberiegen. »Die Barb'aren

werden nicht ewig obsiegengk'onnenu.
Obwohl man sich hierbei nicht so sicher

sein sollte. Fakt ist immerhin, dass es

nach dem Wegfall des nideoiogischen
Feindes« Sowjetunion

~ und seiner mi-

litarischen Starke -

es zur guten Kultur

des Westens wird, seine hehre morali-

sche Kultur mit Bomben und Granaten

durchzusetzen. Man mag von den Hus-

seins, Milosevics und Kim H Jongs hal-

ten, was man will, aber es ist schon von

einiger Eigenartigkeit, das diese Figuren,
im Gegensatz von Somozas, Pinochets

und Mobutos von der westiichen Kultur

so angegriffen werden. Das MaB der

Menschenrechtsverletzung wird es wohl

nicht gewesen sein! Hahme pipapo
-

natflrlich wissen alie, dass der lrak nicht

wegen der angebiich misshandelten ku-

waitischen Babys odier der Giftgasan-

griffe auf Kurden (siehe Hammel im Hin-

terhof) von hinten bis vom bombardiert

wurde und wird, sondern fiir unser (3|.

Aber das - und das ist wahrscheinlich

unsere hohere Kultur — kann man nicht

einfach so sagen. Da braucht es dann

schon die Anleitung des Hoheren: von

derJournaille bis zum Philosophen, die

im groBen Hallaili zum Gemetzei aufru-

fen ~ fiir Friede, Freude und Eierkuchen.

Aber: unsere Kultur istja 5000 vielfaltig,
class sie auch den Widerspruch vertragt.
Aile tun mit, fast alie, und die, die sich

— im Falle Irak zum Beispiel
-

dagegen

wenden, berufen sich auch gleich wieder

zum grossen TeiI auf eine gute alte kul-

tureiie »Leistung«, dem Antisemitismus.

Vom Uberbau zur Basis

Und auch wenn es noch so schon klin-

gen mag, wie eine Gesellschaft lebt, hat

sehr wenig mit ihrer nKultum zu tun und

sehr viel, wie sie die Produktion organi-
siert und den Reichtum verteilt. Diese

Binsenweisheit des Materialismus ent-

halt wesentlich mehr Wahres als die per-

manente Litanei der kapitalistischen

Ideologieproduktion, dass alles schon

immer so war, sein wird Lind quasi Na-

turgesetz sei. nMit der schwindenden

Aussicht, die Wirkiichkeit im Rahmen der

bestehenden Ordnung vernfinftig, das

heisst den Bediirfnissen der Allgemein-

SF 2/2001 [15]
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heit angemessen zu gestalten, wurden

die Unterschiede zwischen den einzel-

nen Konstruktionen der besten Welt,

welche die frUheren Systeme als das ver-

niinftige Wesen der empirischen entwor—

fen hatten, mehr und mehr belanglos.«

(Horkheimer Max: Traditionelle und kri-

tische Theorie, Frankfurtam Main, 1992

S. 9) Und diese kapitalistische Gesell-

schaft, deren 6konomische Grundlagen
auf Ausbeutung, Unterdriickung und

Gewalt beruhen, kultiviert ihre UnterJ

worfenen und Unterwerfer in eben die-

ser speziellen Art und Weise. So gilt die

Roheit der Geknechteten und Geschun-

denen als Unkultur in persona, wahrend-

essen die feine Art derjenigen, die as

sich leisten kénnen, Sitte, Moral uncl An-

stand vor sich her zu tragen, weil sie vom

Unmenschlichen genieBen, als das Sinn-

bild kultivierten Lebens. Und auch nicht

von ungefahr kommen die npadagogi-
schen« Rezepte, den armen Schluckem

doch auch etwas Kultur beizubringen.
Ganze Heerscharen von Religionsfana-
tikern und Moralaposteln,‘ ganz gleich
0b in Form des Wanderpredigers oder

Fernsehsprechers, bemiihen sich, dem

)iProleten-Pébelu genauso wie den »Wil-

denu endlich Kultur beizubringen, Und

immer dienen diese Erweckungen dem

Banalsten: sie sollen kusrch sein! Es war

schon immer unanstandig, nach mehr

oder auch nur genug zu verlangen, und

kultiviert, sich dem Elend hinzugeben.
Die letzten 2000 Jahre cler christlichen

Kirchen geben Zeugnis davon — eine

grolSe Kultur. Kultur_- jegliche bisher be-

kannte Kultur war die Kultur der herr-

schenden
'

Schichten. Alles, egal ob

Schrift, Tischmanieren oder Opernhau-

ser, dient entweder direkt der Steigerung
der Produktivitat und der Sicherung von

Herrschaft oder ist im

Luxusgenuss
cler Ausbeu-

ter' be-

gr'Lindet.
Und im

Allge—
mei-

nen ist die Lebensweise der Unterdriick-

ten Unkultur. Darum ware es immer

auch gleich der »Untergang des Abend-

landesa, wenn Reichtum und Macht ‘mit

den unterdrlickten Schichten auch nur

geteilt werden wijrde. Und selbst dann,
wenn die Verhéltnisse de facto schon

umgeworfen sind, wahnt sich die (ehe-
mals) herrschende Klasse noch immer im

Besitz eines gewaltigen kulturellen Er-

bes. Und wahrendessen die Nachkom—

men jahrhundertelanger Inzucht ~ der

»Adel« - sich in Eskapaden ergeht, sind

die vanderenu allenfalls »neureich«. Und

flir die »D6blinger Hofratswitwenu blei-

ben Arbeiter, die kunstinteressiert

Staatsoper oder Burgtheater besuchen,
immer Proleten. Und schon Iachhaft ist

der Kulturkampfnunserem Eliten gegen
die Unkultur Amerikas. Diese hegemo-
nialen Auseinandersetzungen um Vor—

macht bedienen allerhand Ressenti—

ments. Denn beim Streit zwischen Ham-

burger und Leberkas geht es weder um

Geschmack, noch urn Qualitat, sondern

um Absatzmarkte. lm Allgemeinen wird:

ein Hamburgeraus weniger ungustiésen
Material hergestellt als Leberkas oder

Burenwurst. Und dass die Schweinderl in

der Wurst »gllicklicher« gewesen seien,
ist auch nur ein unhaltbares Gen‘jcht.
Der Kadaver Iebt weiter -

am Tropf der

Subkultur unld auch wenn es der selig-
ste Wunsch Osterreichs ware, die kultu-
relle Entwicklung irgendwann am Be—

ginn des 20. Jahrhunderts eingefroren
zu sehen, [asst sich Geschichte nicht

leugnen. Kultur wird produziert, sei es

mittels Kunst oder Warenproduktion.
Der Stillstand ist nicht méglich, die Wo-

gen der gesellschaftlichen Entwicklung
reiBen das Alte nieder und schaffen im-

mer wieder Neues. Selbst der hiesige K.

u. K. Atavismus ist Prod ukt der npost-mo-
dernen« Kulturentwicklung. So etwas

wie das »Sissi- Musicalu galt friJher eben
als Blasphemie, heute ist es Kultur. Und

jeder noch so vorsichtige VorstoB, das
bekannte Terrain zu verlassen und dann

vielleicht soga‘r noch die Ehre des Lan-

des, seiner Bevijlkerung oder gar seiner

GroBv‘éter zu beschmutzen (die Wahr-

heit sagenl), gilt als Affront.

Jegliche Kritik an

Geschich-

te und Gegenwart der bsterreichischen

Gesellschaft wird von einer Koalition aus

rechts-rechter Polit-Doberm'annern und

qualender Journaille niedergewalzt. Pey‘

mann, Jelinek und Co. waren und sind

daher die beliebtesten Angriffspunkte
des reaktionaren ésterreichischen Kunst-

und Kulturverstandnisses. Aber anderer—

seits ist das offizielle Osterreich auch

durch den selbstgewahlten Nimbus der

nKulturhauptstadt der Weltu gezwungen,
Kunst und Kultur zu fbrdern - schon al-

lein in Hinsicht auf die Tourismusindu-

strie. Da sind sie in der Zwickmflhle,

denn urn ungeliebte Klinstler zu de—

savouieren, wird auf die immensen Ko-

sten hingewiesen, die durch die Subven-

tionierung des Betriebes entstehen. Die-

se Hame - nKleiner Mann zahlt grosse

Opera
— ist immer gut flir populistisches

Geschrei und Gekeife. Also, was ist die

Ldsung im Lichte neoliberaler Marktwirt—

schaft? Ganz klar: Die Kulturbetriebe

mljssen wirtschaftlich arbeiten und

Sponsoren linden. Unterbrechung einer

Theatervorstellung flir Werbeauftritte?

Erlebnis- und Wellnessparcours in den

Museen? Dass sich so kritische Kunst

von alleine erledigt ist klar; und dem hei-

ligen Prinzip, dass sich nichts dem Wa-

renzusammenhang entziehen darf, wird

auch genflge getan. Herrschaft ist kon-

servativ, sie scheut Veranderung, die im—

mer auch Umwélzung und Verlust von

Macht bedeuten kann. Die Wider-

spriiche in der Gesellschaft lassen sich
- auch mit Crewalt — nicht auf Dauer

libertijnchen.

Und auch

wenn



die Antagonismen nicht ausreichen, die

Gesellschaft ZLl zerreissen, so produzie-
ren sie immer kulturelle Gegenbewegun-

gen. Diese Subkulturen — oftmals auch

nur Resultat fraktioneller Auseinander—

setzungen innerhalb der herrschenden

Klassen — schaffen kreative Lebensaus-

driicke fernab des konservierenden

Mainstreams. Die Stabilitéit cler kapitali-
stischen Warenproduktion liegt tinter

anderem auch darin, class er Bediirfnisse

sehr schnell in Warenform zu befriedigen

im Stande ist. Alles, was ein Geschaft ist,

wird auch gemacht. Und noch keine

Subkultur, die es nicht binnen kiirzester

Zeit geschafft hatte, aus vergammelten

Subterrain-Lokalen in die Geschaftsaus-

lagen der EinkaufsstraBen vorzustoBen.

Und wahrendessen sich die Adepten cler

Subkultur noch als Underdogs und Re»

volutionare wahnen, ist der jeweilige

Unfug bereits verschlungen und wieder

ausgekotzt.

Der Stumpfsinn hat einen

Namen ‘- Juqendkultur

Und was vielleicht einmal Aufstand ge-

gen die verzopften Ansichten derVorge‘

neration oder subkulturelle Revolte ge-

wesen sein mag, erspart sich heute den

Umweg durch den gesellschaftlichen
Sumpf. Jug’endkdltur wird produziert,
von der Unterhaltungsindustrie, den Mo-

deschr‘jpfern und Medienkonzernen. Un-

ter Umstanden klauen sie ihre ldeen in

den schwarzen Ghettos Amerikas oder in

den Slums von Manila, in der C-eschich-

te derJugendbewegungen oder den For-

schungsinstituten derTechnologiekon»
zerne. Aber sie schatfen nichts Neues.

Und vorallem den groBen »Hypes« gehen

aufwendige Werbekampagnen voraus.

Manches von dem, das vauftauchtu,

tragt noch Spuren pubertierenden Wi-

derspruchs in sich - Kleidung verkehrt

rUm anziehen argert immer die Omis,

das meiste aber entspringt den Marke—

tingabteilungen cler Konzerne und wird

vom Trommelfeuer der Life-Style Maga-

zine und Konsorten eingeblaut.‘ Obwohl

die Sinnhaftigkeit permantenter Musik-

beschallung prinzipiell in Frage zu ste|=

Ien ist, weist doch ein Gerat, das Kaset-

ten oder CD5 abspielt, einen weit hdhe-

ren Gebrau'chswert autc als ein

MP3-Player15chon alleine dadurch, dass

man relativ unkompliziert eine Unmenge

an Musik mit sich herumfiihren kann

und die Medien selbst an mehreren Ort

Ieicht benutzbar sind. Wer aber bei sol-

Chen Dingen nrational« denkt, bleibt im-

mer hinten, ist nie mit dabei, wenns los-

geht mit dem Neuen. Die ewige Enttéu-

schung, die die Illusion, Leithammel der

Warenkonsumation zu sein, erzeugt, las-

st’sich nur durch noch wirreres kaufen

von Gimmicks iiberwinden. Wer schon

ein Handy hat, braucht eben eines mit

Internetanschluss, auch wenns sauteuer,

unbedienbar und nutzlos ist. Aber keine

Angst es geht schneller weiter, als einem

lieb sein kann: schori bald soll man sich

Filme tibers Handy ansc’hauen kt‘mnen.

Und wer da im Angebot Vorreiter sein

wird, kann man sich schon ausmalen: die

Pomoindustrie. Interessant wird auch,

wie sie den Spagat schaffen werden,

dass einerseits die Dinger immer kleiner

werden und man andererseits noch was

drauf sehen kann. Aber das mag nicht

unser Problem sein. Viel eher probelma-
tisch ist, dass durch die rasante Durch—

setzung des Marktes mit solchen Gim-

micks und der propagierten Pramisse

des iiprivaten Anbieters«, Dinge ver-

schwinden werden, die zwar nicht son-

derlich spektakular sind, aber ganz ntitz-

lich, z. B.: Telefonzellen und Postamter.

Die Jugendkultur ist nicht nur das groBe

Geschaft, sondern die Produktionsideo-

logie von Befindlichkeit und Lebensstil

— suche und finde wer in den »Shopping-
Malls« ein Gesch'aft, dass sich nicht mit

Hip oder Hop schmijckt, das nicht

»Event« verspricht. Jugendkultur ist

nichts mehr, was nur die 14-251ahrigen
betrifft. Juvenilitat selbst ist die Ware.

Wenn sich Pensionisten, in grelle Neon-

kleidung gehiillt, mit Todesverachtung

an ein Gummiband gebunden von

Briicken schmeissen, hat das wenig mit

Lebensfreude im Alter zu tun. Sozialis-

mus oder Barbarei. Allem, was der Kapi-
talismus hervorbringt, haftet die Art und

Weise der Produktion an. Nichts, das

niclht mittels Schinderei, Plackerei und

SchweiB hergestellt wurde. Die gesamte

gesellschaftliche Ordnung beruht aufei-

ner prinzipiellen Ungerechtigkeit. Gewalt

und Erpressung sind cler Motor dieser

Gesellschaft. Hunger und Elend sind kei-

ne Missstande im Kapitalismus, sondern

Absicht. Die Kultur des Kapitals ist eine

Kultur der Angst. Angst davor, nicht

gentigend zum BeiBen zu haben, wenn

man sich nicht willfahrig genug zeigt.
Permanente Bedrohung und gezielte

Zerstorung im Namen des Profits. Und

sellbst cler tiefste Kotau und die gréBte

Selbstverleugnung schiitzen nicht. Die

Konsumation ist einerseits zur Erhaltung
des korperlichen Wohls notwendig, denn

in dieser Welt gibt es nichts, das den Wa-

rencharakter abgestreift hatte. Jede Klei-

nigkeit erinnert in sich selbst an die Ver-

letzung, die es durch seine Produktion

bewirkt hat. Und andererseits bleibt

nichts auBer Waren, die Menschen selbst

sind in ihren Beziehungen zur Gesell-

schaft allein durch ihren Wert(Lol1n) be—

stimmt. Und selbst im Wohlstand und

Uberfluss, der aber in der jetzigen Oko-

nomischen und politischen Lage fiir brei-

te Schichten immer unwahrscheinlicher

wird, bleibt der Genuss vermittelt. Nichts

und niemand ist fi‘ir sich da. Das Ende

der Kultur Kultur ist immer hegemonial.
Dort wo Menschen sich frei Lind selbst-

bestimmt ihr Leben organisieren gibt es

nicht Kultur und Un-Kultur. Die unter-

schiedlichsten Lebenskonzepite werden

nebeneinander existieren kénnen. Es

brauclit keine ideologische Klammer ei-

ner »gemeinsamen Kulturu, um einen Zu-

sammenhang kiinstlich herzustellen. Wo

jeder fiir sich ist, Subjekt des eigenen Le-

bens, nach seinen lnteressen, Fahigkei-
ten und Bedtirfnissen, konnen die Be-

, gierden erst erwachen.

SF 2/2001 [17]



Foto: Herby Sachs/version

Wie vorgesehen bewegte sich die Kara-

wane der Zapatistischen Armee der Na-

tionalen Befreiung (EZLN) zum Ende ih-

rer Mammutreise durch zwolf mexikani-

sche Bundesstaaten auf den Spuren des

Revolutionshelden Emiliano Zapata. Die

letzte Etappe von Xochimilco am s'Lidli-

chen Rand der Hauptstadt bis ins Herz

der Metropole vor den Nationalpalast
kulminierte in einer GroBkundgebung,
an der knapp zweihunderttausend Men-

schen teilnehmen. Trotz der teilweise be-

eindruckenden Unterstijtzung, die die

nZapatoum unterwegs erlebte, bleiben

Viele Fragen ijber Zukunft und Einfluss

der Bewegung offen. Ein lndiz daf'Lir ist

ein genauerer Blick auf den Vergleich
mit Emiliano Zapata Und seinem Befrei-

ungsheer des Siidens, der in den vergan’

genen Tage so gerne gezogen wurde. Als

Zapata am 24. November 1914 in Mexi-

ko-Stadt einmarsch‘ierte, hatten er und

auch der zweite grolZe Revolutionsheld

Francisco Villa neben der militarischen

die politische Macht in ihren Handen.

Das sie sie nicht ergriffen, war eine an-

dere Sache. Die Neozapatisten wieder-
holen immer wieder, dass es sie nicht

nach der politischen Macht drangt. Aber

sie sind anders als Zapata weit davon

entfernt, die Machtfrage stellen zu kon-

nen. Das Befreiungsheer des Siidens und

die Norddivision Villas defilierten im De-
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Massenkundgebunq in

Mexiko-Stadt -

Zukunft der EZLN unqeklfirt

Von Gerald Schmidt (Mexiko-Stadt, 12. Mc'irz 2007, Formal)

zember 19l4 mit 58.000 Soldaten durch
die Hauptstadt, nachdem sie den Natio-

nalpalast wieder den Berufspolitikern
fiberlassen hatten. Die EZLN hatals Wat-
fe nur ihre Ausstrablungskraft in der Cf-
fentlichkeit, ist aber militarisch kein

wichtiger Faktor. Die Frage ist daher die
der politischen Zukunft cler EZLN und
damit zu einem guten St‘Lick auch der ge-
samten mexikanischen Linken. Die Dis-

kussion, wie weit es dabei um eine re-

formistische oder revolutionare Linke

geht, soll an dieser Stelle weit-gehend
anderen ijberlassen werden. Viele spre-
chen in der derzeitigen Situation zu

Recht vom Duell zweier Marketingstra-
tegien, was Regierung und die moder-
nen Zapatisten angeht. Eine Mehrheit
der Beobachter schatzt die Lage so ein,
class der Marsch durch die Republik mo-

mentan der EZLN einen leichten Vor-

sprung in diesem Duell gibt. Doch die
von den Regierungsstrategen gewollte
und von vielen Rebellensympathisanten
mitgemachte personelle Zuspitzung auf
Prasident Vicente Fox und EZLN-Spre-
cher Subcomandante Marcos birgt fUr
die EZLN Viele Gefahren. Wenn Fox ei-
nen Namen derAufst'andischen nennt,
dann ist es immer nurvon »Marcos«. Erst
am vergangenen Freitag (9.3.) lud der
Prasident vor auslandischen Journalisten
Marcos in die Prasidentenresidenz Los
Pinos ein. Unter anderem, ndamitwirvon
den Indigenas sprechenu. Auf der ande-

re_n Seite f'ullten deswegen so Viele Men-
schen die Kundgebungen der Zapati-
sten, weil der S'ubcomandante dort re-

dete. Hatte er dies nicht immer als
letzter gemacht, waren Viele Plaitze wahr-
scheinlich vorzeitig leerer gewesen. Mit
anderen Worten: gelingt es der Regie-

rung, den Mythos Marcos zu stdrzen,
wird das ein schwerer Schlag far die ge-
samte Bewegung. Der konservative me-

xikanische Historiker Enrique Krauze legt
mit dem Hinweis auf das nMessianischeu

bei der EZLN den Finger in die Wunde.

Marcos selbst iibte an den Jubelorgien
fiir ihn zwar zuletzt eine offene Kritik,
an der Realitat andert das vorerst nicht.

Das hat auch damit zu tun, dass die Ver-

suche, eine tief in der Bevolkerung ab-

gestijtzte zivile Bewegung der Zapati-
sten trotz wiederholter beeindruckter

Massenmobilisierungen bisher geschei-
tert sind. Die Zapatistische Kraft der Na-

tionalen Befreiung (FZLN) ist eines der

j'Lingsten Beispiele. Wirkliche Starke hat

sie nie entwickeln konnen. Es ist nicht

verwunderlich, dass ihr als Organisation
l<einie wichtige Rolle bei derZapatourzu-
kam, wenn auch Viele ihrer Mitglieder in

den Vorbereitungskomitees aktiv waren.

Die sich vor knapp zwei Jahren abzeich-

nende Moglichkeit, zusammen mit der

damals enorm starken streikenden Stu-

dentenbewegung die Menschen im Land

zu mobilisieren, ist auch passe’ - zumin-

dest in derAktualitat. Der Oberste Strei-

krat (CGH) konnte letztendlich uberzum

Teil umstrittene ProtestmaBnahmen hin—

aus keine Konzepte vorlegen und verlor

zunehmend an Legitimitat bei der eige-
nen Klientel. Selbst das repressive Vor-

gehen der Regierung mit der Raumung
der Autonomen Nationaluniversitat

(UNAM) vor gut einem Jahr konnte die

Studenten nicht mehr einen. Auf eine

groBe, linke und unabhangige Gewerk-

schaftsbewegung konnen sich die Zapa-
tisten ebenfalls nicht stLitzen. Die hef-

tigsten Impulse konnten vielleicht noch

vom Nationalen lndigena-Kongress



(CNI) ausgehen, der im Gefolge des Za-

patistenaufstandes gegriindet wurde.

Das dritte landesweite CNl-Treffen An-

fang dieses Monats - unterAnwesenheit

der EZLN-Delegation war das bisher
groBte. Die lndigenas kiindigten nach

dem Vorbild in Ecuador eine rrfriedliche

Erhebung« an, falls die Regierung ihre

Forderungen nicht ernst nehmen. Aller-

dings gilt auch‘hier: die vielen verschie-

denen Forderung und lnteressen der

fiber 50 Ethnien Mexikos unter einen

Hut zu bringen, wird kein einfaclnes Un-

terfangen sein. Auf die in der Partei der

Demokratischen Revolution (PRD) orga-

nisierte Linke hat die EZLN nie allzu

grolSe Hoffnungen gesetzt. Wenn die bei
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den Parlaments- und Prasidentschafts-

wahlen vom 2. Juli 2000 arg gebeutel-
te PRD als politisch wichtige Partei Liber-

Ieben will, muss Sie sich von Grund auf

erneuem. Welche der verschiedenen

Strémungen - mit sehr unterschiedli—

chem Verhaltnis zu den Zapatisten - sich

in der PRD durchselzen wird, ist noch un-

gewiss. Zu erwahnen sind noch die an-

deren mexikanischen Guerilla- Bewe-

gungen, deren Zahl auf fiber ein Dut-

zend gesch’atzt wird. Nicht ihre

individuelle Starke, sondern ihre Prasenz

an verschiiedenen Orten des Landes

macht sie zu einem Faktor, der nicht ein-

fach ignoriert werden kann. Die EZLN

hat deutlich gemacht, das von der alten

FRI-Regierung von Fox ubemommene

Spiel der Einteilung in gute (EZLN) and

hose (die anderen) Aufstandsbewegun-
gen nicht akzeptieren zu wollen. Als die

Zapatisten durch den Bundesstaat Guer-

rero zogen, erwahnte Subcomandante

Marcos ausdrflcklich FARP,‘ ERPI und EPR

und dankte dafiir, dass sie der Karawane

den Weg iznnerhalb ihrer Einflusszonen

erleichtert hatten. Zunachst einmal ha-

ben die Zapatisten angekijndigt, in der

Hauptstadt laleiben zu

wollen, bis die Geset-

zes- und Verfassungs-
reform zu den Rechten

und der Kultur der ln-

digenas in ihrer 1996

von derparteiiibergrei-
fenden Cocopa-Korn-
mission erarbeiteten

Version verabschiedet

ist. Voraussichtlich

wird das in der nach-

sten Sitzungsperiode
des mexikanischen

Kongresses geschehen,
die am 15. Marz be-

ginnt. Trotz der Wider-

stande in Fox konser-

vativer PAN und der

PRI zeichnet sich auf—

grund des Drucks vom

Frasidenten letztend-

lich eine groBe Mehr-

heit fiir die Initiative

ab. lm weiteren Szena-

rium konnte die Regierung auch noch

die Freilassung der letzten zapatisti-
schen H'aftlinge durchsetzen sowie

tatsachlich noch drei weitere Militar-

stiitzpunkte raumen wie von den Zapa-
tisten als Vorbedirlgung fiir die Aufnah-

me von Direktgesprachen gefordert. Das

bote Fox die geeignete Crundlage, die

EZLN zu einem endgiiltigen Friedensab-

kommen zu drangen und siein der Of-
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fentlichkeit als Verweigererzu prasentie-

ren, wenn sie sich dazu nicht bereit er-

klart. Die Zapatisten ihrerseits miissen

sich dieser Herausforderung stellen. Ab-

seits eloquenter Kommuniques und

standig neuer Mobilisierungsideen ist ihr

politisches Projekt nach .wie vor un-

scharf. Auf einen inhaltslosen Frieden

konnen sie sich nicht einlassen, wirkliche

Veranderungen konnen sie nicht alleine

durchsetzen. Was kommt nach dem

Marsch und der Cesetzesverabschie-

dung, das ist die eigentlich spannende

Frage, aufdie weder die EZLN noch die

ijbrige Linke eine befriedigende Antwort

wissen. Wenn die Karawane der Zapati-
sten nur dem reinen nBewusstseinstou-

rismus« diente, von dem Carlos Monsi-

va’is in der Zeitschrift proceso sch reibt,
muss es der Regierung Fox nicht bange
sein. Aber noch ist die Chance, dass sich

der Marsch nicht daraurc beschrankt,
nicht vertan.
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Verwéiissertes

Indigena-Gersetz
vom Senat

verabschiedet.

Das viel diskutierte und seit Jahren von

den Zapatisten geforderte »Ge5etz Uber

KuItur und Rechte der |ndigenas« ist.

vom mexikanischen Senat mit den Stim-

men aller Parteien verabschiedet wor-

den. Es verandert unter anderem meh-

rere Artikel der Verfassung. Das noch

ausstehende Votum im Abgeordneten-
haus wird spatestens ft‘rr'den 30. April
erwartet, den letzten Tag der aktuellen

Sitzungsperiode. Einige entscheidende

Anderungenam ursprdnglichen Entwurf

der parteieniibergreifenden Cocopa-
Kommission iassen jedoch Zweifel auf—

kommen, ob auch die Zapatistische Ar-

mee der Nationalen Befreiung (EZLN)
aus dem Bundesstaat Chiapas und das

Bi'mdnis )rNationaler Indigena K0ngress«
(CNI) der jetzt verabschiedeten'Fassung
zustimmen werden. Bei ihrem histori-

schen Auftritt vor dem Pariament Ende

Marz hatten sich die Zapatisten noch

dafiir eingesetzt, die Cocopa-lnitiative zu

verabschieden, riohne einen Punkt oder

ein Komma zu verandernu. Auch ‘Prasi-

dent Vicente Fox, der an zijgigen Frie-

densverhandlungen mit der EZLN inter-

essiert ist und den Gesetzestext gleich zu

Beginn seines Amtsantrittes im Dezem-

her in das Parlament geschickt hatte,

empfahl die vollstandige Ubernahme
der Formulierungen. lm Senat setzten

sich aber die Vorbehalte aus der konser—

vativen Regierungspartei PAN und der

gréBten Oppositionspartei PRI gegen ei-

nige Passagen des Entwurfes durch. An-

ders als urspriinglich vorgesehen wird

den Indigena-Gemeinden nicht der Sta-

tus einerjuristischen Person in derVer-

fassung eingeraumt werden. Aus Einhei-

ten offentlichen Rechtes wurden nEin-

heiten offentlichen lnteresses«. Zwar ist

das Recht der Indigena<Voiker aquu-

tonomie erwahnt, doch der Begriff »ln-

digena- Territoriena kommt nicht mehr

vor. Aus der »kol|ektiven« Nutzung der

Naturschatze durch die Gemeinde ist in

der verabschiedeten Gesetzesfassung
die )rpreferenzielleu Nutzung der Natur-

schatze an den Orten geworden, die die

»Gemeinden bewohnen und besetzenii.
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Der neue Text tragt eindeutig die Hand-

schrift derjenigen, die eine Sonderstei-

lung der mexikanischen Indigenas be-

fiirchten und in Kollektivrechten einen

Angriff auf das Privateigentum sehen.

Eine Reihe weitererAnderungen schr'an-

ken die Rechte der lndigeans im Ver-

gleich zur 1996 in der Cocopa beschlos-
senen Fassung ein. Die Unterschiede
sind alies andere als Wortklauberei. Kri-
tiker sprechen von der »Version Lightii
des Ursprungsentwurfes. Die verfas-

sungsmaBige Anerkennung der Indige-
na-Volker sei nauf halbem Weg stehen

gebliebenu, meint die Juristin und Ex-

pertin in Indigena-Hagen, Magdalena
Gomez. Andere sehen den Geist der Ab-

kommen von San Andres nicht mehr ge-

wahrt, die im Februar1996 von der da-

maligen PRI-Regierung und den Zapati-
sten unterschrieben wurden. Die

Parlamentskommission Cocopa hatte

sich mit ihrer Initiative moglichst eng an

die Abkommen halten wollen. Theore-

tisch konnte das mexikanische Abgeord-
netenhaus das Gesetz wieder an den Se-

nat zurijck verweisen. Doch nur die links-

gemaBigte PRD hat trotz ihrer

generelien Zustimmung gegen einzeine

Punkte der Initiative votiert. Sie sieht es

auch als notwendig an, vor der Verab-

schiedung im mexikanischen Unterhaus

eine erste Stellungnahme der EZLN ab-

zuwarten. Aber die Mehrheit von PAN

und PR! ist selbst dann noch ausrei-

chend, wenn es einige Dissidenten in

ihren Reihen geben solite. Die Hoff-

nung, mit dem Gesetz endgijltig den

Weg fiJr Friedensverhandlungen geebnet
zu haben, konnte sich als trUgerisch er-

weisen. Der Zeitungskommentator und

friihere EZLN-Berater Luis Hernandez

Navarro fasste in einem Interview zu-

sammen: nStatt den Frieden einfacherzu

machen, haben die Senatoren ihn kom-

piiziert.«



Worle von Comandanta Esther im Bundeskongress

3% fierehrter Bundeskongress; Legislatoren, Manner und Frauen
'

Iii des Komitees flir Politische Koordination der Abgeordneten-
W kammer: Legislatoren, Manner und Frauen dervereinten Ko-

mitees fiJr Verfassungsfragen und Indigene Angelegenheiten

derAbgeordnetenkammerz Legislatoren, Manner und Frauen der

vereinten Komitees fUrVerfassrmgsfragen und Indigene Ange-

legenheiten des SenateszLegislatoren, Manner und Frauen der

Kommission fUrVersohnung und Frieden (COCOPA)Abgeord-

nete: SenatorenzBrflder und Schwestern des Nationalen Indige-

nen Kongresses; Bruder und Schwestern aller indigenen volker

MexikoszBruder und Schwesrern aus anderen Landern: Men-

schen von Mexiko: Durch meine Stimme spricht die Stimme der

Zapatistischen Armee der Nationalen Befreiung. Das Wort das

unsere Stimme ist, bringt einen Aufschrei. Aber unser Wort ist

ein Wort des Respektes fUr diese Tribune und fiJr all jene, die ihn

anhoren. Sie werden weder Beleidigungen noch Unhoflichkeiten

von uns erhalten. Wir werden nicht das gleiche tun, was sich

am 1. Dezember 2000, im.felnlenden Respektvor diesen legis-

lativen Hallen ereignet hat. Das Wort das wir bringen i_st wahr.

Wir sind nicht gekommen um irgendjemanden zu erniedrigen.

Wir sind nicht gekommen um irgendjemanden zu besiegen. Wir

sind nicht gekommen um

irgendjemanden zu erset-

zen. Wir sind nicht gekom-
men um zu regieren. Wir

sind gekommen, clamit Sie

uns zuhoren konnnen,

und wir Ihnen zuhoren

konnen. Wir sind gekom-
men um in ein Dialog zu

treten.

Wir verstehen, class unsere Anwesenheit in dieser Tribune

zu bitteren Diskussionen und Konfrontationen gefuhrt hat. Es

gab solche, die darauf zahlten, dass wir diese Gelegenheit auss

nutzen Worden um zu beleidigen oder langanstehende Rech-

nungen zu begleichen,.dass dies alles Teil einer Strategie sei, unn

offentliche Popularitat zu gewinnen. Diejenigen die so dachten

sind nicht anwesend.
..

.

Aber es gab auch solche, die auf unser Wort zahlren uncl ihm

vertrauten. Sie waren es, die diese TUr des Dialoges fUr uns

geoffnet haben, und sie sind diejenigen die anwesencl sinu. Wir

sind Zapatistas. Wir werden das Vertrauen, das vrele in diesem

Parlament und unter den Menschen von Mexico auf unser Wort

setzen nicht verraten. Jene die wahlten, unserem respektvollen

Wort ein aufmerksames 0hr Zu schenken, haben gewonnen. Je-

ne die wahlten, die TUren ZUm Dialog zu schliessen weil sie ei-

ne Konfrontation f'Lirchteten, haben verloren. Denn die Zapati-
'

stas bringen das Wort der Wahrheit und des Respektes. Einige

mégen gedacht haben, dass diese TribL‘rne von SupMarcos be-

setzt werden wr'jrde, und dass er es ware der diese Hauptrede

der Zapatisten halten wUrde. Sie konnen jetzt senen, dass es

nicht so ist. Subcomandante Insurgente Marcos ist genau das,

ein Schomandante. Wirsind die Comandantes, die gemeinsam

kommandieren, diejenigen, die unsere Gemeinden gehorchend

regieren. Wirgaben dem Sup und jenen, die seine Hoffniung und

Ame Fotos: Rojo

Traume teilen, die Mission uns zu dieserTribi'jne zu bringen.
Sie, unsere Kampfer und Kampferinnen, erfiillten diese Missi-

on, dank der Unterstfltzung derzivilen Mobilisierung in Mexico

und der Welt. Dies nun ist unsere Stuncle. Der Respekt den wir

dem Bundeskongress entbieten ist einer des lnhaltes, aber auch

. derForm, Der militarische Anfiihrer einer Rebellenarmee befin-

det sich nicht in dieser Tribu'ne. ,

Jener die den zivilen

Wmseumééfiéwm Teil der EZLl\l reorasen-
,.

‘

”"2 5“ tieren srnd hier, die poli-
tische und organisatori-
sche Fuhrung einer legi-
tirnen, ehrlichen, und

konsistenten Bewegung
sind hier, die zusatzlich,
durch das Gesetz fiJr Dia-

log, Versohnung und ei-

nen Wiirdigen Frieden in

Chiapas, eine legale Bewegung ist. Wir demonstrieren damit,
dass wir nicht daran interessiert sind irgendeinen Groll und

Misstrauen zu provozieren. Und so befinde ich mich hier, eine in-

digene Frau. Niemand wird irgendein Grund haben, sich ange-

griffen, erniedrigt oder herabgesetzt zu filhlen, wenn ich heute

diese Tribijne betreite und spreche. Die-

se die jetzt nicht hier sind, wussten be-

reits, class sie es ablehnen wiirden,
dem zuzuhéren, was eine indigene
Frau ihnen zu sagen kam, und dass sie

es ablehnen wieren zu sprechen, weil

ich es sein wiirde, die ihnen zuhoren

wijrde. Mein Name ist Esther, aber das

istjetzt nicht wichtig. Ich bin eine Za-

patista, aber auch das ist in diesem

Augenblick nicht wichtig.
Diese Trib'L'Ine ist ein Symbol. Deshalb verursachte sie so

viel Kontroversitat. Deshalb wollten wir in ihr sprechen, und des-

halb wollten uns einige nicht hier haben. Und es ist auch ein

Symbol, class ich es bin, eine arme, indigene und zapatistische
Frau, die das erste Wort haben wiJ'rde, und dass die Hauptbot-
schaft unseres Wortes als Zapatisten die meine sein wijrde. Vor

wenigen Tagen fand in diesen Legislativen Hallen eine sehr hit-

zige Diskussion statt, und in einer sehr knappen Wahl, gewann

die Mehrheit. Jene die anders dachten und dementsprechend
handelten, wurden nicht ins Gefangnis geschickt, noch wurden

sie verfolgt, geschweige denn getotet. Hier, in diesem Kongress,
gibt es kennzeichnende Unterschiede, einige von ihnen sind

sogar widersprfichlich, und es gibt Respekt fUr diese Unter-

schiede. Aber auch mit diesen Unterschieden, fallt cler Kongress
nicht auseinander, er wird nicht balkanisiert, bricht nicht in vie-

le kleine Kongresse auseinancler, sondern - und genau wegen
diesen Unterschieden - seine Regelungen werden aufgebaut.
Und ohne das zu verlieren was jedes lndividuum unterscheidet,
wird Einheit bewahrt, und damit die Moglichkeit, durch gegen-

seitiges Einverstanclnis weiterzukommen.

Dies ist das Land, das wir Zapatisten wollen. Ein Land, in
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dem Unterschiede anerkannt und respektiert werden. W0 anders

zu sein und zu denken kein C-rund ist, ins Gefangnis ge-

schickt,.verfolgt, odergetotet zu werden. I-Iier in diesem Regie-
rungspalast, gibt es sieben leere Sitze,.entsprechend den sie-

ben Indigenas die nicht anwesend sein konnten. Und sie konn-

ten nicht hier mit uns sein, weil die Unterschiede, die uns zu

Indigenas machen weder anerkannt noch respektiert werden.

Von den sieben, die abwesend sind, starb einer wanrend den

ersten Tagen des Januars 1994, zwei andere werden gefangen
gehalten weil sie sich dem Abholzen der Baume widersetzt ha-

ben, zwei andere befinden sich im Geféingnis, weil sie das Fi-

schen aIs Lebensverdienst verteidigt und sich Piratenfischer wi-

derseizt haben, und die Ietzten zwei befinden sich aus dem sel-

ben Grund unter Haftbefehl. AIs Indigenas kampften die Sieben

filr ihre Rechte, und als Indigenas erhielten sie als Anwort Tod,

Gefangnis und Verfolgung.
In diesem Kongress gibt es verschiedene politische Krafte,

und jede von ihnen schliesst sich zusammen und arbeitet mit

voIlkommener Autonomie. lhre Methoden, Vereinbarungien zu

erzielen und die Regeln ihrer internen Koexistenz konnen mit Zu-

stimmung oder Missbilligung betrachtet werden,.aber sie wer-

den respektiert, und niemand wird dafiirverfoigt, Teil der ei-

nen oder anderen parlamentarischen Fraktion zu sein, der Rech-

ten, der Mitte, oder der Linken anzugehoren. An dem Punkt an

dem die Notwendigkeit erwachst, erzielen alle eine Vereinba-

rung und vereinen sich, um etwas zu erreichen, das sie als gut filr

das Land erachten. Wenn sie nicht aIle ubereinstimmen, dann

erzielt die Mehrheit eine Vereinbarung, und die Minderheit ak-

zeptiert dies und handelt entsprechend des Mehrheitsbeschlus-
.

ses. Die Legislatoren gehoren einer politischen Partei an, einer

bestimmten ideologischen Richtung, und sie sind gIeichzeitig
die Legislatoren aller mexikanischen Manner und Frauen, un-

geachtet der politischen Partei derjemand angehort, oder der

politischen ldeen.

Dies ist das Mexiko das wir Zapatisten haben wollen. Ein

Mexiko in dem Indigenas Indigenas und Mexikaner sein werden,
ein Mexiko in dem der Respekt fiir Unterschiede von dem Re-

spekt fUr das was uns gleich macht ausgeglichen wird. In dem

Anderssein kein Grund ijrTod, Gefangnis, Verfolgung, Spott,.Er-

niedrigung und Rassissmus ist. In dem unsere von Unterschie-

de geformte Nation, immer souverén und unabhangig ist. Und

nicht eine Kolonie, in der Pl'Linderung, Ungerechtigkeit und

Scham gedeihen. In dem, in den bestimmenden Momente un-

serer Geschichte wir alle uber unsere Unterschiede hinweg zu

dem aufsteigen was wir gemeinsam haben, das heisst, Mexika-

ner zu sein. Dies ist ein solcher historischer Augenblick.
In diesem Kongress regiert die Bundesexekutive nicht, noch

tun es die Zapatisten. Noch regiert ihn irgendeine politische Par-

tei. Der Bundeskongress besteht aus Unterschieden, aber alle

haben als Gemeinsamkeit die Tatsache, Legislatoren zu sein,
und die Sorge um das nationale Wohl. Diese Unterschiede und

diese Gleichheit begegnen jetzt einer Zeit, die ihnen die Mog-
lichkeit bietet sehr weit voraus zu sehen, und in diesem Augen-
blick, die kommende Stunde zu erkennen. Unsere Stunde, die

Stunde der mexikanischen Indigenas, ist gekommen. Wir ersu-

Chen darum, class unsere Unterschiede und unser Mexikanertum

anerkannt werden. GIUcincherweise filr die indigenen volker

und fur das Land, hat eine Gruppe Legislatoren wie Sie, ein Vor-

schlag fIJr eine konstitutioneile Reform entworfen, die sowohl

die Anerkennung der Indigenas sichert, als auch, damit zusam-
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men, die nationale Souver'anitait bewahrt und starkt. Dies ist der

"COCOPA Gesetzesvorschlag“, so genannt, weil es von Mitglie-
dem der Kommission fiir Versohnung und Frieden des Bun-

deskongresses (CIOCOPA), Abgeordneten und Senatoren ent—

worfen worden ist Wir sind uns dessen bewusst, dass dieser CO-

COPA Vorschlag einige Kritiken erhalten hat. In den letzten vier

Jahren hat es eine Debatte gegeben, wie sie kein anderer legis-
lativerVorschIag in der gesamten Geschichte der Bundeslegis-
lativen in Mexiko erhaIten hat. Und wahrend dieser Debatte

wurden aIIe Kritik sorgfaltig widerlegt, sowohl in Theorie als

auch in Praxis.

Dieser VorschIag wurde beschuldigt, das Land zu balkani-

sieren, die Tatsache ignorierend, dass das Land bereits gespalten
ist. Ein Mexiko, das Reichtum hervorbringt, ein anderes, das

sich diesen Reichtum aneignet, und ein anderes, ist das eine, das

seine Hand um Almosen

ausstrecken muss. Wir, d‘ie

Indigenas, Ieben in diesem

fragmentierten Land, dazu

verurteilt uns filr die Farbe

die wir haben zu schamen,
for die Sprache die wir spre-

chen, die Kleider, die uns

bedecken, die Musik und

der Tanz die unsere Trauer

und Freude sprechen, fijr unsere Geschichte. Dieser Vorschlag
wurde beschuIdigt. Indianerreservate zu erschaffen, die Tatsache

ignorierend, dass wir Indigenas in Wahrheit bereits getrennt Ie-

ben, von dem Rest der Mexikaner abgegrenzt, und zusatzlich da-

zu, von Aussterben bedroht Dieser Vorschlag wurde beschul-

digt, ein rUckstandiges Gesetzessystem zu fordem, die Tatsache

ignorierend, dass das gegebwartige System nur Konfrontationen

fordert, den Armen bestraft und dem Reichen Strafiosigkeit si-
chert. Es verurteilt unsere Farbe und verwandelt unsere Spra-
che in ein Verbrechen. DieserVorschlag wurde beschuldigt, AUS’

nahmen im politischen Leben zu schaffen, die Tatsache igno-
rrerend, dass jener, der gegenwartig regiert, nicht regiert,
sondern mehr seine 'o'ffentIiche Position in eine Quelle des ei-

genen Reichtums verwandelt, und er weiss sich selbst sicher
von Bestrafung und ist unantastbar, soiange seine Amtszeit dau-
ert. Meine indigenen Bruder und Schwestern, die mir im 66-

'brauch des Wortes foIgen werden, werden genauer daraurc ein-

gehen. Ich wijrde gerne ein wenig uber die Kritik sprechen, laut
der das CO‘COPA-Gesetz die Diskriminierung und Marginalisie-
rung der indigenen Frauen Iegalisieren wiirde.

Sefioras und Sefiores, Abgeordnete, Senatoren. Ich wijrde ih-
nen gerne die Situation der indigenen Frauen erklaren, die in un-

seren Gemeinden Ieben, in der Annahme, dass Respekt fIJr die

Frauen vermeintlich von derVerfassung garantiert wird. Die Si-
tuation ist sehr hart. Viele Jahre Iang haben wir Schmerz, Ver-

gessen, Verachtung, MarginaIisierung und Unterdrijckung erlit—

ten. Wir Ieiden unter dem Vergessen, weil sich niemand an UHS

ennnert. Sie schicken uns weg, um in den Ecken, den Bergen

d‘es Lanldes zu Ieben, damit niemand uns dort besucht oder
sreht, wre wir Ieben. Wéhrenddessen haben wir kein trinkbares

Wasser, Strom, Schulen, wijrdige Behausung, Strassen, Klinken
-

geschweige den Krankenhéuser - wahrend viele unserer Schwe-
stern, Frauen, Kinder und AIte, an heilbaren Krankheiten, Un-

terernahrung und bei der Geburt sterben, weil es keine KIini-
ken oder Krankenhauser gibt, wo sie behandelt werden kon-



nen. Nur in der Stadt, wo die Reichen leben, haben sie wirklich

Krankenhausermit guter F’Lirsorge, uncl sie haben alle Dienslei-

stungen. Wirerhalten keine Leistungen, auch in derStadt nicht,

weil wir kein.Geld haben. Es gibt keinen Weg zuriick, wenn es

einen gabe, waren wir nicht in die Stadt gekomrnen. Wir keh-

ren zur Strasse zuruck, bereits tot. Es sind in erster Linie die

Frauen, die den Schrnerz der Geburt erleiden. Sie sehen ihre

Kinder in ihren Armen sterben, an Unteremahrung, an man-

gelnder Flirsorge. Sie sehen ihre Kinderauch ohne-Schuhe, ohne

Kleidung, weil sie nicht genug Geld haben, um sie zu kaufen;

weil sie es sind, die sich um das Heim kilmmem, sehen sie, class

sie nicht genug ftir Essen haben. Sie schleppen auch zwei oder

drei Stunden lang Wasser, marschieren mit Eimern, ihre Kinder

tragend, und sie erledigen alles, was es in der Kiiche zu erledi-

gen gibt. Seit der Zeit, da wir sehrjung sind, fangen wir an, ein-

fache Dinge zu tun. Wenn wir grésser sind, gehen wir raus, um

auf den Feldern zu arbeiten, zu s'aen, Unkraut zu j'a'ten, und un-

sere Kinder zu tragen. Wéhrenddessen gehen die Manner weg

um auf den Kaffeeplantagen und Zuckerrohrfeldem zu arbeiten,

um ein wenig Geld zu verdienen, um mit ihren Familien davon

zu zehren. Manchmal kehren sie nicht wieder, weil sie an Krank-

heiten sterben. Sie haben keine Zeit, um zu ihren Hausern,

zuriickzukehren, oder wenn sire es tun,.kehren sie krank zuruck,

ohne Geld, manchmal bereits tot. Und dle Frau bleibt mi_t nocl1

mehr Schmerz zurijck, weil sie alleine fiJr ihre Kinder sorgen

muss. Wir leiden auch unterVerachtung und Marginalisierung

seit dem Augenblick unserer Geburt, weil man nicht gut fiir uns

sorgt. Man denkt namlich, class wir als Méidchen nlchts wert

waren. Wir wijssten nicht wie man denkt, oder arbeitet, oderwie

wir leben sollen. Deswegen sind Viele von uns Frauen Analpha-

beten, weil wir niemals die Gelegenheit hatten, zur Schule zu ge-

hen. Und dann, wenn wir ein wenig alter sind, zwingen uns un-

sere Véter mit Gewalt zu heiraten. Es spielt keine Rolle, wenn wlr

es nicht wollen, sie fragen nicht nach unserer Zustimmung. Sie

missbrauchen unsere Entscheidungen. Als Frauen schlagen Sie

uns, wirwerden von unseren Ehemannem oderVerwandten mis-

Shandelt. Wir k’dnnen nichts sagen, weil sle uns saglen, wir h'at-

ten kein Recht uns zu wehren. Die Mestizois und die YReichen

verspotten uns indigene Frauen, wegen unserer Art uns zu klei-

den, zu sprechen, unserer Sprache, unserer Art zu beten und zu

heilen, und wegen unsere Farbe, welche die Farbe der Erde ist,

die wir bearbeiten-lmmer der Erde, weil wir dort leben.

Noch erlauben sie uns, uns an irgeneiner anderen Arbeit zu

beteiligen. Sie sagen, wir sind schmutzig, weil wir, da wir Indi-

genas sind, nicht baden wurden. Wir, die indigenen Frauen, ha-

ben nicht die selben Méglichkeiten wie die Manner, die alle

Rechte haben, selbst zu entscheiden. Nur sie haben das Recht

auf Land und Frauen haben keine Rechte, da wir das Land nicht

bearbeiten und da wir keine menschlichen Wesen sind, leiden

wir unter Ungleichheit.
Die s‘chlechten Regierungen lehrten runs diese ganze Situa—

tion. Wir indigene Frauen haben keine gute Nahrung. Wir haben

keine wiirdigen Behausungen. Wir haben keine medizinische

Versorgung oder Bildung. Wir haben keine Arbeitsprogramme
und deshalb darben wir in Armut. Diese Armut herrscht, weil wir

von der Regierung aufgegeben wurden, die uns niemals als ln-

digenas bemerkt hat, und uns niemals in ihre Uberlegungen mit-

eingeschlossen hat. Sie haben uns wie irgendeine Sache be-

handelt. Sie sagen, sie wiirden uns Hilfe schicken, wie Progre-

sa, aber das tun sie nur, um uns zu zerstéren und zu spalten. Und

das ist einfach wie das Leben und derTod f'L'ir uns indigene Frau-

en ist. Und sie sagen uns, dass das Cocopa Gesetz es zulassen

wird, class wir marginalisiert werden. Es ist das bestehende Ge-

setz das zulasst, class wir marginalisiert und erniedrigt werden.

Deshalb haben wir uns entschlossen, uns zu organisieren, um als

zapatistiscne Frauen zu kampfen, um die Situation zu verandern,
denn wir sind des vielen Leidens ohne unsere Rechte miide.

Ich sage lhnen das alles nicht, damit Sie uns bedauern oder

kommen, um uns vor diesen Misshandlungen zu retten. Wir ha-

ben gekampft; um das

zu andern, und wir wer-

den dies weiter tun.

Aber wir brauchen die

gestzliche Anerkennung
unseres Kampfes, denn

bisher sind wir nicht an-

erkannt wordenj Wir

sind es, aber nur als

Frauen, und auch dann,
nicht vollstandig. Zusatzlich dazu, dass wir Frauen sind, sind

wir lndigenas, und als solche werden wir nicht anerkannt. Wir

wissen welche die guten und welche die schlechten Sitten und

Gebréiuche sind. Die Schlechten sind das Schlagen und Verpru-

geln von Frauen, sie zu kaufen und zu verkaufen, die erzwun-

gene Heirat gegen ihren Willen, und nicht befugtzu sein, an der

Versammlung teilzunehmen oder das

Haus zu verlassen. Deshalb wollen wir,

dass das Gesetz fiir indigene Rechte und

Kultur bewilligt wird. Es ist sehr wichtig
fiir uns, die indigenen Frauen aus ganz

Mexiko. Es wird dazu dienen, class wir als

Frauen und lndigenas anerkannt und re-

spektiert werden. Das bedeutet, wir wol-

len, dass unsere Art, uns zu kleiden an-

erkannt wird, zu sprechen, zu regieren,
uns zu o‘rganisieren, zu beten, zu heilen,

unsere Methoden im Kollektiv zu arbeiten, das Land zu respek-
tieren und das Leben zu verstehen, das die Natur ist, von dem

wir ein Teil sind. Unsere Rechte als Frauen sind in diesem Ge-

setz ebenfalls enthalten, so dass niemand jemals wieder unse-

re Teilnahme, unsere Wiircle und Sicherheit in jeder Art von Ar-

beit, genau wie die Méinner, verhindern kann.

Deshalb mdchten wir allen Abgeordneten und Senatoren sa-

gen, ihre Pflichten auszufijhren und wahre Vertreter cler Men-

schen zu sein. Sie sagen class sie den Menschen dienen wollen,
dass Sie fiJr die Menschen Gesetze machen wiirden. Erfijllen

Sie lhr Wort, das wozu Sie Sich den Menschen gegentiber ver-

pflichtet haben. Dies ist der Augenblick, den COCOPA Geset-

zesvorschlag zu bewilligen. Jene, die far Sie gestimmt haben,
und jene, die es nicht getan haben, aber auch Menschen sind,
dursten weiterhin nach Frieden und Gerechtigkeit. Erlauben Sie

es niemandem noch langer unsere Wiirde zu beschamen. Wir

bitten sie als Frauen, als Arrne, als lndigenas, und als Zapatistas.
Ser’roras und Sefiores Legislatoren: Sie sind einem Aufschrei

gegenuber empfindsam gewesen, der nicht nur der Aufschrei

derZapatisten oder der indigenen Vélker ist, sondern aller Men-

schen Mexikos. Nicht nur derer die Arm sind wie wir, sondern

auch der Menschen mit komfortablen Einkommen. Ihre Einfuhl-

samkeit als Legislatoren erméglichte einem Licht die dunkle

Nacht zu erleuchten in .der wir lndigenas geboren werden, auf—

it”
. Wart,“
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wachsen, leben und sterben. Dieses Licht ist der Dialog. Wir sind

sicher, dass Sie Gerechtigkeit nicht mit Almosen verwechseln.

Und class Sie in unseren Unterschieden die Gleichheit zu erken-

nen wurden, die wir als menschliche Wesen und als Mexikaner,
mit lhnen und allen Menschen Mexikos gemeinsam haben. Wir

applaudieren lhnen dafi'ur dass sie uns angehoren, und deshalb

wollen wir die Chance lhres aufmerk-

samen Ohres nutzen, um lhnen etwas

wichtiges mitzuteilen: Die Ankundi-

gung der militarischen Raumung von

Guadalupe Tepeyac, La Garrucha und

Rio Euseba, und die Massnahmen die

ergriffen werden Um dies auszufuhren,
sind an der EZLN nicht unbemerkt ver-

strichen. Sefior Vicente Fox antwortet

nun auf eine der Fragen die unsere

Menschen durch uns an ihn richteten: Er ist der oberste Be-

fehlshaber der Bundesarmee, uncl die Armee folgt seinen Be-

fehlen, 0b zum Guten oder Schlechten. In diesem Fall sind sei-

ne Befehle ein Zeichen cles Friedens gewesen, und deshalb wer-

den, wir die Comandantes und Comandantas der EZLN, auch

Befehle des Friedens an unsere Streitkr'afte:

Erstens - Wir ordnen unseren Compafiero Subcomandante

lnsurgente Marcos als militarischen Befehlshaber der regularen
und irregularen Streitkrafte cler EZLN an, alles notige zu veran-

lassen, urn sicherzugehen, dass keine militarische Vorstosse un-

sererTruppen aut die Positionen erfolgen, die von der Bundes-

armee geraumt wurden, und anzuordnen, dass unsere Krafte

ihrejetzigen Positionen in den Bergen beibehalten. Wirwerden

aurc ein Zeichen des Friedens nicht mit einem Zeichen des Kriev

ges antworten. Die Waffen der Regierung werden nicht durch

Zapatistische Waffen ersetzt werden. Die zivile Bevolkerung,
die an den von der Bundesarmee geraumten Orten leben', haben

unser Wort, dass unsere Militarkrafte nicht eingesetzt werden,
um Konflikte oder Dispute zu beenden. Wir laden die nationa-

le und internationale Zivilgesellschaft ein, an.diesen Orten Frie-

denscamps und Beobachtungsposten einzurichten, um auf die-
se Weise zu bezeugen, dass es dort keine bewaffnete Prasenz cler

Zapatisten gibt.
Zweitens - Wir weisen den Architekten Fernando Yafiez

Munoz an, in kijrzester Zeit mit der Kommission fUrVersohnung
und Frieden (COCOPA) und dem Friedensabgeordneten der Re-

gierung, Senator Luis H. Alvarez Kontakt auliunehmen, und vor—

zuschlagen, gemeinsam in den sudostlichen Staat von Chiapas
zu reisen, um sich personlich davon zu uberbezeugen, class die

sieben Positionen frei jeder militarischen Prasenz sind, und so-

mit eins der drei von der EZLN fur die Wiederaufnahme cles Dia-

loges geforderten Signale, erfiillt worden ist.

Drittens - Wir weisen den Architekten Fernando Yafiez

Munoz an, sich bei der von Vicente Fox angefuhrten Bundesre-

gierung in seiner Eigenschaft als offiziellerVermittler der EZLN,
mit dem Friedensabgeordneten cler Regierung zu akkreditieren,
und in Koordination mit ihm zu arbeiten, um die schnellstmog-
liche Erfullung der verbleibenden zwei Signale zu erreichen, da-

mit der Dialog formell wiederaufgenommen werden kann:

die.Freilassung aller zapatistischen Gefangenen, und die kon-

stitutionelle Anerkennung der‘ indigenen Rechte und Kultur,
gemass des COCOPA. -Gesetzesvorschlages. Die Bu ndesregie-
rung hat von diesem Augenblick an ein sicheres, vertrauens-

wflrdiges und diskretes Mittel um bei den Bedingungen, die den
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direkten Dialog zwisclhen dem Friedensbeauftragten und der

EZLN erlauben werden, Fortschritte zu machen. Wir hoffen, dass

sie guten Gebrauch davon machen wird.

Viertens ~ Wir ersuchen den Bundeskongress respektvoll, da

es hier ist, we die TUr zum Dialog und Frieden geoffnet wurde,
einen Raum in seiner Mitte zurVerngung zu stellen, in dem -

wenn der Friedensabgeordnete dies akzeptiert- das erste Treffen

zwischen der Bundesregierung und dem Vermittler der EZLN

stattfinden kann. in dem Fall, dass der Bundeskongress ablehnt,
was wir verstehen wiirden,.ist der Architekt Yafiez angewiesen.
dafflr zu sorgen, class das Treffen, wo auch immer dies fUr an-

gemessen erachtet wird, gehalten wird, wenn es sich dabei um

einen neutralen Ort handelt, und die Offentlichkeit uber die Ver-

einbarungen, die dort geschlossen werden, immer informiert ge-
halten wird.

Sefioras und Sefiores Legislatoren: Auf diese Weise machen

wir unsere Bereitschaft filr Dialog, fu‘r die Errichtung von Ver-

einbarungen und der Erzielung des Friedens deutlich. Wenn der

Pfad zum Frieden in Chiapas nun mit Optimismus betrachtet

werden kann. geschieht dies dank der Mobilisierung vieler Men-

schen in Mexiko und der ganzen Welt. Insbesondere ihnen wiJ'r-

den wir gerne danken. Es wurde ebenfalls moglich gemacht
von einer Gruplpe Legislatoren, Mannem und Frauen, die sich

jetzt vor mir befinden, die einem legitimen und gerechten Wort

ein Raum, ihr Gehdr und ihre Herzen zu offnen wussten. Einer

Welt, die auf ihre Seite Vernunft, Geschichte, Wahrheit und Ge-

rechtigkeit hat, die aber nichtsdestotrotz. noch nicht das Ge—

setz auf ihrer Seite hat. Wenn die indigenen Rechte und Kultur

gemass dem COCOPA Gesetzesvorschlag konstitutionell aner-

kannt sein werden, wird das Gesetz anfangen, seine Stunde mit

der Stunde der indigenen volker zu vereinen. Die Legislatoren,
die uns heute ihre Tijren und ihre Herzen geoffnet haben, wer-

den dann die Befriedigung verspijren, ihre Pflichten erfullt zu

haben. Und dies wird nicht mit Geld bemessen, sondern mit

Wiirde. Dann, an diesem Tag, werden Millionen mexikanische

Manner und Frauen,.und jene aus anderen Landem wissen, dass

all das Leiden, das sie wahrend diesen Tagen, und jenen, die

noch kommen werden, ertragen haben, nicht umsonst gewe-
sen ist. Und wenn wir heute lndigenas sind, werden wir darauf

alle anderen sein, die wegen ihres Andersseins getétet, verfolgt
und eingesperrt werden.

Sefioras und Sefiores Legislatorenzlch bin eine Indigena und ei-

ne zapatista Frau. Durch meine Stimme sprachen nicht nur die

Hunderttausenden Zapatisten des mexikanischen SUdostens.

Milionen lndigenas aus dem ganzen Land und die Mehrheit

der mexikanischen Menschen sprachen ebenfalls. Meine Stimme

entbehrte kein Respekt fijr irgendjemanden, noch kam sie, um

um Almosen zu bitten. Meine Stimme kam, um um Cerechtig-
keit, Freiheit und Demokratie for die indigenen volker zu ersu-

Chen. Meine Stimme forderte und fordert, die konstitutionelle

Anerkennung unserer Rechte und Kultur. Und ich werde mein

Wort mit einem Rul‘ beenden, mit dem alle von lhnen, jene die

hier sind und jene die es nicht sind, einverstanden sein werden:

Mit den indigenen volkern! Viva Mexico! Viva Mexico! Viva Me-

xico! Demokratiel Freiheit! Gerechtigkeit! Aus dem San Lazaro

Regierungspalast, Bundeskongress. Das Klandestine Revolu-

tionare Indigene Komitee - Generalkommandatur der Zapati-
stischen Armee der Nationalen Befreiung Mexiko, Marz 2001,
lch danke lhnen vielmals.



Solidaritéts—

Plakat

ya“
h. w .H.

A

die EZLN!“

(AZ—Format 4-farbig)

Al/e Gewinne warden

an die Zapatistische
Bewegung in Chiapas
/ Me‘xiko gespendet!

Benefiz—Preis 5 DM +

3,- Porto

(Versand‘ in der Rolle + 10

DM)

ab 10 Stack 4 DM pro Ex.

Bestelluhgen an"-

Gruppe B.A.S.T.A.

c/o Infoladen Bankrott

‘Djhlweg 64

fUIr die EZLN !

,,Land und Freiheit! Unterstijtzt

...wenn Idéeh Iniitig sind,

die an die Wurzeln ge‘hen
* widorsland gcgcn staat und krieg

* (Skologic * untirussismus und

antiscxismus *gcwahfrcicr
anarchismus u.v.m.

Jahrcsaho 45 DM (10 Ausgabcn)
Schnuppcrabo 10 DM (3 Ausgabcn)

GWR-Vertrieb, Straflburger Str. 24,
10405 Berlin, TelJFax: (BO/4428185

www.comlink.de/graswurzel

graswuqzel
revolution

1111‘ cine gm 'ultfrcic. hcrrsclmftslosc gcscllschufi

VA BANQUE'

Bankraub‘

Theorio Prawn

Geschichiru

(TWIVT? (Hm

I“ yvr‘

(whim .7; who --

:71
'

“1-) r‘l“‘- ‘1 ~1 'vm‘s "I: “H:

DURCHSCIHNI'TTS

TATER

Handeln und

Motivation

3'4" 5‘1! uklzmw:u

guSth/«m gx'vo‘

. ’urnwn ”'7

5.7:; then .’. r, m’srr’a»

V’ssmsow : mam-

(fi/C/lo,’ '3 =,'( ."Wum

ban“, by. 5179/:

um HE”.

S‘CHONE,

$ HEILE WELT?

Biomedizin uno‘

Normmrung dos:

Menschen

‘M-xyy <‘ q.

*l‘v.«_ !,!r ,x/‘,,

M‘rm D3": i“
W .

CASINO

ZOMBlES

Fabeln aus dem

“fig:Neon-Weston der 3»
“

Assoziati‘on

Schwarze filisse

Rota: Strasse

Gmeisenaustr; 2a 1 10961 Berlin
mt: Em Bm-rn’mim SCHTJHH‘ $3.

t1n:t~g'.t?1@ Srur

‘ SF 2/2001 [25]



J

I) J a W 3) _I

van llija Trojanow

{’9

In der Geschichte der Stadtplanun"
Prioritdtgenossen. Es wurde angenom'
Ausk’ommen in die Stadt ziehen, 5e

nuch, in dem sie irgendein unbenu

Flfic'he’, einen Biirgersteig Oder d

diese Rea/ita‘t nur widerstrebend ,

Jainfte stets die niedrigste
die aufderSuche nach einem

feben werden. Das haben sie

rt haben, sei es eine offene

Bahngleise. Die Strategie,
Imd sieig sporadisch zu stel/en, hat

das Monster geboren, das Wir den stadc‘grschen/Slum nennen Nun, da e5 uns alien ins
Gesicht starrt, sol/ten wir begreifen: unsere Stddte mir'ssen sich end/ich um die Unter—A

bringurrg derArmen ku'mmern.

Kalpana Sharma, angesehene Journalislin aus Bombay

Wer weiB schon, wie es sich anrfiilhl
wenn das eigene Haus zerstért wird? V01

- den eigenen Augen. Wenn der Hort Bn‘

zéhliger Erinnerungen von einem 51:63

cles Bulldozers niedergewalzl wird. Wer‘

weilil das schon, auBer cliejenigen, die as

lselbst erleben, hinter einer Reihe \Icm Pe—

lizisten kauemd Die Bullen belas’

an diesem gnadenlos hei Ben Tag lg;
dlrohenolen Gebérclen SchweiB riinnt un»

ter ihren Helmen herab, wéihrendl sie die

ohnméchtigen Beschimpfungen {lb’er‘

sich ergehen lassen.
— Polizei, wer seid ihr denn schen! ihr

fresst den Armen alles weg!
—

He, habt ihr etwa keine Kinder? Wenn

deren Véter sich sichon so mies beneh~

men, was soli dann aus dem Nachwuchs

werden? Wer Kinder einfach auf die

StraBe setzt, der soll auf ewig verflucht

sein!
— Hért auf, hért auf, ich bin doch nur ei—

ne arme Putzfrau! All mein Geschirr ist

kaputt, kauft ihr mir neue Tépfe?‘
— Sie haben sogar unser Brunnen zuge-
schijttet. Jetzt haben wir nicht einmai

Wasser zum Trinken. Jetzt ist alles hin!

Die Planierraupe rollt vor und zun‘jck,
puffll schwarze Wolken. Die Opfer sitzen

im Schatten von Plastikplanen und kla-

gen wie ein tragischer Chor, geléhmt
duich das Wissen um die Schicksalhaf—

tigkeit dieser Zerstérung.
_, Es istja nicht das erste Mai. Wir ha-

ben unser Haus schon mehrmals wieder

aufbauen m'Lissen, und iedesmal hat es
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t, 2.5.000 Rupies (mehr als 1000 DM) ge—
”

kostet.
- Was soilen wir dagegen tun? Mit dem

Mund sind alle stark, aber lass mal die

Polizel‘eiinen Angriff starten, da wirst du

sehen, wieschnell die meisten wegren»
nen. AIS . rauns gestern gewehrt haben,

waien n‘LIr éiInige hundert.

Am Tag zuvor, als es zu gewaltsamen
ZusammenstoBen mit der Polizei kam,
wurden einige H'Litten niedergebrannt.
Nun haben‘manche Einwohner in ban-

ger Voraussicht ihrie Verschlége selber

abgebaut, um das Material (Wellblech,
Pappe, Plastik) wieder nutzen Oder we-

nigstens verschachern zu kénnen. Deinn

selbst die rostigste Platte bringt einige
Rupien ein. In jeder Lichtung dieses

Blechdschungels liegen zerfaserte Bijn-

del auf Betten, schmutzige Kartons auf

Matten: das Hab und Gut aus den Hilt-

ten, die der Bulldozer bald erreichen

wi rd. Oldosen, Wasserkannister, Fernsehv

antennen. Staubiges Spielzeug in abge-
griffenen T'Liten. Eisengestelle. In der

Néhe Iauern schon die Pleitegeier, die

den Rest fiir einige MI'jnzen abkaufen

werden.

Slum

So lautet das Wort, mit dem die Unter-

kijnfte von fUnfzig bis sechzig Prozent

der Einwohner Bombays auf einen téiu-

scl'Iend klaren gemeinsamen Nenner

gebracht werden. Mit Slum wird meist
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ein zweites Wort assoziiert: en-

croachment, auf Deutsch nicht einfa-

Cher zu ubersetzen als mit )iiliegaler

Ubergriffu (auf Eigentum an Grund und

Boden). Denn kaum ein _Slum steht auf

rechtmafiig erworbenem und brav ins

Grundbuch eingetrageriem Land. Slums

wuchem [iber jede Freifiache der Stadt,

die nicht rigoros eingezaunt und

bewacht wird. Im Nu entstehen Ba-

rackensiedlungen, ermdgiicht-durch die -

zynische Gier einer kieiinen Gruppe vtm

Ausbeutem: die Sluml'ords, die an Ana!-

phabeten Land verkaufen, da’s ihnen'

nicht gendrt; die Poiitiker, die ii’ire schfit—

zende Hand fiber den Siiim halter: und

Wéhierstimmen gegen ieere Ver—

sprecinen eintauschen; die Beamtein, die

regeimaBige Zahiungen' so seibstver—

standiich einfordem, wie Hausherren

die Miete. Ein wcrundsti‘kka von zenn

mal zehn FuB (auisreicheind fiir eine

ftmfkdpfige Familie, denn drei Viertel
alier Familien hausen in einem einzigen

Zimmer) kostet etwa 1000 Mark. A15

Grundgebijhr sozusagen, zu der sich

monatliche Zahliungen addieren.

'Hat man den Siumiord zufriedenge-

stellt, foigt Schritt um Schritt eine trii-

gerische Normaiisierung. Wasser» und

Stromleitungen werden angezapfr und

durch den neuen Sium veriegt. Ein Agent

besorgt fiir bescheidene 200' Mark eine

nation cardu, die einem nicht nur den

Ansprucn auf subventionierten Reis ge~

wahrt, sondem auch ais eine Art Perso-

naiausweis dienit, mit dem man sich et»

wa in die Wdhleriisten eintragen iassen

kann.

Eiin geregeites Leben kann beginnen.
Die Kinder besuchen ,

wenn sie nicht air-

beiten mflssen - eine stédtische Schuiie,
die Eitem suchen Geiegenheitsarbei’t.
verdingen sich alis Putzfrauen, Bauarbei—

ter, Taxifahrer, Handwerker Oder StraBeinv

verkaufer. Wer eine feste Unterkunft‘hat.

wie eng Lind wackiig sie auch sein mag,

hat wenigstens eine Zukunftsperspek—

Fiir die Arme

«1

tive. Hat Nachbarn und eine Adresse.

Hat eigenen Boden unter den FUBen,
und nichtden Bijrgersteig. Denn wer ge-

rade erst in die Stadt gekommen ist, wen

ein bbses Ungliick befalien hat, wer seit

iahrzehnten immer nur Pech hat, der

landet wortwr’jrtiich auf der StraBe.

Spannt eine Plastiikpiane fiber den Geh-

steig und baut sich ein Heim in den

Ausipuffgasen. Seine nackten Kinder

spieien am StraBenrand, jederzeit ge-

fahrdet durch jemanden, der es eilig hat.
‘

Shinaz Sheikh heiiBt so eine Ungifickii-
’

che. Unter ihrer schwarz‘en Piastikfoiie

findet nur ein Bettgestelii Platzi Unter

diesem stehen ein Kerosinofen unid zwei,
drei Aluminiumtépfe. Zwei Kieider han—

ged von einerSichnur, die querdurch den

winzigen Raum gespannt ist. Mehr be

sitzt sie nicht. In dieser Behausung, in
* def man nicht’aufrecht stehen kann,

wohint sie zus’ammen mit ihrem Mann,
einem Zigarettenverkaufer und zwei Kin-

dern, die nicht zur Schuie gehen, weil

”die Schiule keine Bflrgrersteigadresse ak-

zeptiertu. Das Essen kocht sie aurC der

StraBe, Trinkwasser tragt sie in einem Ce-

faB aufdem Kopf aus einer NebenstraBe

heran. Vor Sonnenaufgang hockt sie sich

zum Wasci‘ien und Zéhneputzen an den

Rinnstein. Der Gang zurToilette fuhrt sie

Uber zwiei Kreuzungen in einen Park mit

verkomimenen bflfentlichen Latrinen.

Auch sie muB einem Gangster, der sich

diesen Bfirgersteig angeeignet hat,

nMiete« zahien. Und auch sie fijrchtet ei-

nes am meisten: die Raumkommandos

der Stadtverwaitu rig.

Die Slums sind gegen diese Oefah-

ren besser gefeit, aber nichi immer kann
das teuiflische Tris aus korruptemi Staat,

veriogener Poiitik mnd gerissener Mafia

(die Siumiords sind der Poiizei meist

namentilich bekannt) ihrer vorgebiichen

fichutzverpfliehtung nachkormmen.

Manchmai Wird es Ubertrumpft van

mifichtigeren interessen, and dann ent-

acheiden Gerithte Oder Stadtvateri daB
'
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die >>enrcroachmients<I abgerissen werden

miiIssen. Mal bendtigt die staatliche Ei-

senbahngeselischaft Platz fur weitere

Gleise, mal wird Raum flir die lErweite»

rung eines lndustriegebietes gebraucht.
mal passt der Slum nicht zum Selbstver-

standnis einer machtigen institution

(wie etwa im Falle des Nuklearen For—

schungszentrums in Trombay, dem Stoiz

cler Nation, in dessen Nahe sich ein Slum

nicht so gut ausmachen wiirde).
Als besonders heikel erweist sich

abet der Fall, cler Bombay seit

Jahren beschaftigt. Auf er-

sten Blick koilidieren nam-

lich zwei Interessen

miteinander, f'L'Ir die

man geme Ver-

standnis auf-

bringt: das Men-

schenrecht auf Unterkunlit und

der Umweltschutz. Sie prallen in schein-

bar unlosbarer‘ Weise aufeinander, well

direkt hinter den verzweifeit schimpfen-
den Menschen, deren Hab und Gut ver-

nichtet wird, die griine Lunge der Stadt

beginnt, cler Borivli-Nationalpark. Und

weil alle abzureiBenden Barac’ken sich

innerhalb dieses Naturschutzgebiets be-

finden.

Borivli-Park

lVlit dem Borivli-Park verfiigt die Stadt

Bombay iibereinen einzigartigen Schatz.

Mitten in einer der Megacities dieser

Welt trifft man auf einen Dschungel (das
Hindi—Wort fiir Wald), der 103 km2

misst und zwei natijrliche Seen nahrt,

die ihrerseits mehr als zehn Prozent der

stadtischen Wasserversorgung garantie-
ren. Zwiscl‘nen Flughafen und Schwerin-

dustrie tummelt sich eine wahrhaft tro-

pische Artenvielfalt: 59 verschiedene

Séiugetiere und 299 Vogelarten hat man

hier gezahlt. Im September 1999 wurde

sogar die sehr rare Atlas-Motte gesich-
tet, die mit einer Fliigelspanne von 33

Zentimetern grolSte Mottenart der Welt.

Sogar einige Leoparden lauem noch im

Park, em'ahren sich von herrenlosen K6—

tem. Jahrlich werden etwa 15 Sichtun-

gen gemeldet: in dertechnischen Hoch-

schule IlT wurde einer auf dem Balkon

des zweiten Stockes eingesammelt; und

ein besonders erm'udetes Raubtier hat-

te sich nachts in einen geparkten Bus

zum Schlafen gelegt und wurde rude von

einer hysterisch schreienden Passagier-
in friih am Morgen geweckt.
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Man muB nur die erste HIIIgelkette
fiberwinden, um das Wonder zu er-

fL‘IhIlen. Eine Weile hort man nochJau
iende Hindifilmmusik, einen rattemden

Zug, hupende Autos, aber man sieht die

Stadt nicht mehr. Statt von Werbetaféln

ist man von Teakholzbaumen und Bam- I

busdickicht umgeben. Die Luft wiI’d

spiirbar besser, und

bald

weicht das urbane

Gekrachze den ungelaufigen Lauten

tiesWaldes

Aber die GroiSstadt wiirde ihren'l Bu?
als gelraBiges Monster nicht gerecht
werden, wiirde sie diese Idylle in Bu-he:

.

lassen. Schon sieben Prozent des Wal-

des 'sind von'Steinbruchen, lndustriean—

lagen, Schnapsbrennereien und nencro~

achmentSII besetzt. lm Norden nimmt ei—

ne ebenso hervorragend orglanisierte wie

illegale Holzfaillerei iiberhand, im fistli-

Chen Yeoor—Wald haben Politiker Wo—

chenendhauschen errichteti sind Tempel
aufgekommen, manche von ihneln so

groB wie Zwei-Sterne—Hotels. Und im Sij-

den hat sich ein Golfclub auf ehemali-

gem Waldgebiet ausgebreitet. All diese

Ubergriffe konnten nur mit Einverstfand-

nis von Forstamt, Stadtverwaltung und

Polizei gelingen. Deswegen warnen Um—

weltschiitzer schon seit Jahren: Wenn es

so weitergeht, wird es den Park nicht

mehr iange geben.
Die Umweltschutzorganisation BE-

AG (Bombay Environmental Action

Group) reicht’e 1995 Klage beim Ober-

sten Gericht ein, um den Park vor dieser

kommerziellen Nutzung zu schiitzen. lm

Mai 1997 ordnete der Bombay High
Court die Entfernung alier illegaler Bau-

ten an. Doch das war schneller be—

schlossen als getan. immerhin stehen im

Park etwa 61.000 Hiitten, die 300.000

Menschen Unterkunft gewahren. Wenn

man sich vorstellt, alle Einwohner Bonns

wiirden in wenigen Wochen ihre Unter-

k'L'Infte verlieren und auf ihren Bundeln

am StraBenrand sitzen, kann man ver-

stehen, wieso das Gericht der Regierung
18 Monate fiir die Umsiedlung dieser

Menschen glewahrt hat. Doch was im

Amtsgebrauch Rehabilitierung genannt

wird, hat in der Praxis in Indien noch

nie funktioniert. Entweder

behauptet die

Regierung, nicht
”

iiber geniigend Land zu verfijgen,
oder sie verwurstelt politische Rtick-

sichtnahme und Korruption, bis die Pla-

ne zur Farce; werden. Dabei zeigen Biir-

ger‘rechtsgruppen immer wieder auf, dafS

e5 aliein in Bombay unbebautes Land fiir

Miiiionen von Menschen gibt, nur fehle

es der Regieiung am Willen, teures Land

armen Burgern zurVerfiigung zu stellen,

, we as dioch yon Maklern und Bauherren

Viel lukrativer entwickelt werden kann.

Jahr furiahrwerden rund eine Milli-

on Menschen in lndiens Stadte gesp'ult,
vertrieben Iion Staudammen, Bergwer-

ken,neuen5tra13en und Hafenanlagen.
Die meisten werden nur kilmmerlich -

wenn 'L'Iberhaupt
— fiir den Verlust von

Heim und Hof entschadigt und rutschen

schnell ins Elend ab. Wenn schon recht—

maflige Eigentijmer auf diese Weise

ihrem Schicksal liberlassen werden, was

konnen dann Illegale Besetzen erwar—

ten? Auch fiir die aus dem Borivli-Park

Vertriebenen will die Regierung kein Er-

satzland in Bombay zur Verfiigung stel-

len: Die 300.000 Menschen sollen auf

unerschlossenem Land, fiinfzig Kilome-

ter entfernt, angesiedelt werden. Ein

Planwahn. Doch das Gericht akzeptier—
te diesen Vorschlag und setzte Termine

fiir die Durchfiihrung der Zwangsum-

siedlung an. Seither liegen die BiJrger—

bewegungen im Clinch, der zuweilen mit

blumigen Beleidigungen ausgetragen
wird. Jene Organisationen, die als Spre-
cher cler Slumbewohner auftreten, an er—

ster Stelle die NHSS (Nivara Hakk Su-

raksha Samiti —

Organisation zum

Schutz des Rechtes auf Unterkunft), leh-

nen das angebotene Land als ungeeig—
net ab und verurteilten die Abrissaktion

als inhuman.
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Nationalpark versus Slum

Der Widerstand wird aus einem klei-

nen Zimmer heraus koordiniert, in dem

nur ein Schreibtisch und ein Regal voll-

er Medizin steht sowie einige Polio-Pla-

kate an der Wand hangen. Vor dem Ein—

gang befindet sich eine Mijllkippe, auf

dem Kinder einen weggedroschenen
Ball inmitten des plastikbunten Abfalls

suchen. Ein alterer Mann mit stiller Wiir-

de empfangt die Besucher. Herr Chand-

rakant ist der Ansprechpartner fiir die

Slumbewohner, die ihm sttindlich be—

richten, wie weit die Bulldozer vorange-

kommen 5ind. Ein frisch gestriegelter,
uniformierter Schiller sitzt mit geradem
Riicken vor dem Schreibtiéch und erzahlt

sichtbarerregt, dalS sein Haus bald platt

gemacht werden soll.

— Gestem haben wir uns den Abrissko-

lonnen in den Weg gestellt und Lieder

gesungen. Wir haben gesungen.-daB wir _

keine Angst haben. Auch wenn wir ver—

lieren, wir werden unser Heim a‘ufjeden
Fall wieder arufbauens

~

g

' '

Manche der Leute, erkléirt‘Chandra
kant, leben schon seit filfnfzehn, iwan»

zig liahren auf diesern Land. Wieso sei ,

die Entwicklung cles Slums nicbt fraher

geStoppt worden? Wie kc‘jnne man ei-

nem Menscben nach fast einer Genera»
tion das Dach fiber dem Kopf werg— ‘

reiBen?

Von dem Bilro der NHSS aus sieht

man am Rande des NationalparkszWei
schicke Neubauten, eine breite asphal-
tierte Stralse und dazwischen

~ wie billi-

ger Fiillstoff — die Slums. Etwas Welter

am Parkrand entlang stdBt man auf ei—

nen Steinbruch, der einen Teil dies be-

waldeten Hilgels verschlungen hat. Bag—

ger haben ihre Abdrijcke in dem hellen

Stein hinterlassen. als habe ein Raubtier

hineingebissen. in der Nahe erheben

sich: die zehnstdckigien Monumente ei-

nes erfolgreichen Immobiliengeachafts:

elegante Wohnhauser an der Parkgrenze

oder jenseits von ihr ~ wer weiB das

schon genaiu. Der schon geraumte Teil

des Slums endet an einer imposanten
Mauer mit Stacheldrahtkrone. Uber die—

se Mauer — fiir die Umweltscljiitzer die

einzige Hoffnuing fti’r den Park - wird

nocb einiges zu sagen sein. Momentan

dient sie nur als Hintergrund eines

Schlachtgeméildes. Gebrochene Holz-

stiicke staken aus einer iplattgewalzfen,

graubraunen Masse. lnmitten ides

Scblacntfeldes steht eine einzige un-

beriihrte HUtte. Sie gehort Leuten, die

sich einverstanden erklart haben, auBer-

halb von Bombay rehabilitiert zu werden

und die dieses Einverstandnis mit der

zahlung von 5000 Rupien bestatigt ha-

ben. Neben der Hijtte steht A.R. Bhara-

ti, der Direktor des Nationalparks, der

die Arbeit des Abrisskommandos begut-

achtet. Was wird nun geschehen, Herr

Bharati?
—- Wir werden die Mauer weiterbauen, an

allen gefahrdeten Stel‘len hochziehen.

Wenn sie fertig ist, diirfte sie etwa

l8 Kilometer lang sein. Und wir werden

mit Hilfe von Schulkindern dieses Gebiet

wieder begriinen. Der Direktor zeigt auf

die gegenuberliegende Seite des Hiigels.
Dort batten vor Jabresfrist noch Slum-

hiitten gestanden. Der Erfolg sei schon

sichtbar; schiitteres Griin bedeckt den

trockenen Boden.

P.K. Das, ein namhafter Architekt

und ftihrender Ak'tivist der HKSS. halt

clie-se Zukunftsvision flit un‘realistisch.
‘ Zum einen'Seien die meisten Anwobne'r

‘

ent’schlossen, ihre Hutten wieder aufzu—

bauen, mtlSten zukfinftig also mit Waf-

lengewalt davon abgehalten werden,

2er anderen konne man Uimweltproble-
me niicbt mit einer Mauer losen. (Wenn

sire denn t‘lberhaupt errichtet wird, denn

in den letzten zwei Jabren hat die Re-

gierung es gerade einmal geschafft, et—

was mebr als einen Kilometer Mauer

hochzuzieben).
~ Auch

_wir sind

fifirden Na-

tionalpark.
Keine Frage,
er muB ge-

schiitzt wetdenl

Aber Ab-

reilEen allein bat

noch nie f geholfen.
Denn die Menschen l6-

sen sich nicht in Luft

auf, sie gehen nur wo~

anders bin. AuBerdem

hangt die Wirtschaft die-

ser Stadt von den Menschen

in den Slums ab. Sie sind rein wertvoller
Teil dier Gemeinschaft, keine Stdrenfriede

oder Parasiten, Sie leisten billige Dienste

fiir je-ne Rein-hen, die sicb auliregen, wie

sehr diese Menschen die Stadt verstban-

deln. Sie sind vollkommen marginali—

siert; wail sie keinen'Zugang zu den

Machtzeintralen haben, keine Kampa-

tenz, sich einen Plflatz im System 211 er-

kampfen, keine Lobby. Deswegen gibt es

weiterhin kein Gesetz fiir den Schutz

oder die Rehabilitierung von Slumbe-

wohner, weder auf Bundes- noch auf

Landesebene. Und deswegen werden die

betroffenen Menschen bei Problemen

wie diesem nie eingespannt, sie werden

nie um ihre Meinung gefragt. Stets wird

dber ihren Kopf hinweg entschieden. Der

Gegenspieler des rhetorisch brillanten

Sozialisten Das, der mich in seinem stil-

voll eingerichteten BUro empfing, heilSt

Debi Goenka -

er lebt in einem luxurio-

sen Appartement mit Blick auf den stark

verschmutzten Powai-See im Osten Bom-

bays. 1993 gehorte er zu den Grfindem

der BEAG. Er bestreitet nicht, daB Slum-

bewohner von der Gesellschaft oft in ei-

ne Opferrolle gedrangt werden, aber fiir

ihn hat die Autoritat des Gesetzes Vor-

ra'ng:
'

-— lch ftirchte, wir haben keine andere

Wahl, als drastische lVlaBnahmen zu er-

greifen,»sonst geht der Park unter! Das

Geselz muB durchgesetzt werden. Wenn

wir hart bleiben, werden schlieBlich alle

die Botschaft verstehen, und die Land-

besetzu ngen werden aufbéren. Man darf

doth einen Gesetzesbruch wie Landbe-

setzung nicht auch noch' belohnen?

AulBerdlem hat sich herausgestellt, daB

viele jener Slumbewohner, die vom Staat

Ell'll neues Heim er-
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hielten, ihre Wohnung verkauft haben

und wieder in einen Slum gezogen sind.

Den Verkaufserlos haben sie irgendwie

vergeudet oder versoffen.
Von den Slums in Goregaon am slid-

westlichen Rand des Parks zum Royal
Palms Golfand Country Club ware es fUr

eine der unzahligen Krahen Bombays
nur eine Fliigelschl'a'ge weit. Wo sich

heute l8 Locher landschaftsmodulierter

Grflnflachen iiber einen Quadratu
‘

kilometer erstrecken, be-

fand sich

noch

vor zehn Jah-

ren Wald und Busch.

Dann wurden die Baurestrik-

,tionen aufgehoben
—

genau genommen

wurde mit sogenannten development

rights geschachert, die es finanzkrafti—

gen Bauherren ermo’glichen, fast liberal]

Bauland zu kreieren. Nun werden am

Rande Ides Golfplatzes zwanzigstockige
Wohnhauser mit schillernden Namen wir

»The Maroccanu hochgezogen. Alle Be-

durfnisse der Mitglieder sollen auf dem

Areal befriedigt werden k6nnen, weswe-

gen neben Luxuswohnungen auch Ge-

schaftszeilen, Frisor- und Schonheitssa-

lons und sogar ein Wellenbad mit kiinst-

lichem Strand vorgesehen sind. In der

Anpreisung des Prospektes: »A world

apart, an exclusive enclaveu.

Das majestatische Klubhaus steht

auf einem cler hochsten Hilgel der Stadt.

Die Olgemalde an den Wéinden zeigen
britische Aristokraten beim Tanz. Ein

sanfter Walzer erklingt im Hintergrund.
Keine Frage: Hier ist tatsachlich »die

ideale Kombination von Natur und Frei-
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zeitu gelungen. Sogar die Luftdualitat
laBt nichts zu wunschen Ubrig, wie die

international anerkannten Gutachter

der Firima A.I.C. Watson bestatigen. Da-

mit wird eine der Binsenwahrheiten der

okologischen Bewegung, dass namlich

Umweltverschmutzung alle B'L'Irger glei-
chermaBen betrifft, in Frage gestellt.
Wer sich den Mitgliedsbeitrag leisten

kann, der kann auch im versmogten
Bombay durchatmen und sich an dem

Anblick satten GrIIIns laben. lm Aviari-

um' genielSt er den Regenwald, der einst

dieses Gebiet uberzogen hat. Eine ver-

besserte Version sogar, denn die

beauftragten australischen Bio—I

architekten planen, 70 fremde

Vogelarten zu importieren, Tei-

che mit Fischen anzulegien und

sogar eine tierarztliche Notaufv

nahme einzurichten.

The Royal Palms Golf Course

ist der erste Golfplatz, der in indi-

en nach der Unabhangigkeit ge-

baut werden ist. Und das mitten

ihn einer der am dichtesten besie—

delten Stadte der Welt. Ein
Wahm

sagt P.K. ‘Das.
— Anstatt die Armut zu entfem/en.
entfernen sie die Armen. Manth

mal werden die Slumbewohner als

menschliche Bulldozer midbraucht. Sie

besetzen sump‘figes Land, Land ohne ire

gendeinen Wert und heben das Land an,

machen es bewohn bar. 50 gewinnt es an

Wert. Stadteplaner, Bauherren und Ar-

chitekten erfahren davon. Und sie sagen:
wartet mal, wie kann es angehen, daB

wertvolles Land von den Armen besetzt

gehalten wird. Daran sollten wiretwas

andern.«

Der Slumadvokat Das wirft dem Na-

turschUtzer Goenka vor, die lnteressen

der Privilegierten auf Kosten derArmen

durchsetzen zu wollen. Er spricht ‘von

Klassenkampf. Womit er nicht so unrecht

hat, denn die Umweltschiltzer gehéren
fast ausschlieBlich der obererl Mittel-
klasse an. Sie sehen sich angesicbts der

Uberbevolkerung zunehmend in einem

Konflikt mit den unbandigen Massed.

Und sie beginnen aktiv, ihre litirgerliw
chen Rechte einzuklagen. in den leuten

Jahren ist die Zahl der Irpubiic interest“-

. Klagen sprunghaft angestiegen. Burger
fordern saubere StraBen, begeh bare Bdr-

gersteige, offene Platze, schr'jne Parks.
— Wir konnen nicht warten, arguimentiert
Debi Goenka, bis die sozialen Verhélt-

nisse sich geandert, bis das Umweltbe-

wusstsein der Menschen sich gebessert
hat. FIL'Ir rnijssen jetzt und sofort zum

Schutz cler Stadt tatig werden.

Wobei dem hochgebildeten Goenka

die lronie entgeht, daB die umweltbe—

wusste Mittelklasse durch ihren hohen

Verbrauch die Umwelt viel mehr belastet

als die Slumbewohner, die notgedrun-

gen sparsam mit Ressourcen umgehen
und als Weltmeister im Recycling so gut
wie nichts verschwenden. Leider hat in

den letzten Jahren eine reine Konsum-

kultur uberhand genommen, genahrt
von dem rei‘chhaltigen Warenangebot,
das die globalisierten Markte zur Verfii-

gung stellen. Die Wohlhabenderen ha-

ben geistig jeglichen Kontakt zur Unter—

schicht verloren; nun wiinschen sie sich,

aucbr den physischen Kontakt zukflnftig

vermeiden zu konnen Doch es ist sehr

fragifth obdie Vision einer lebenswer-

ten (BmlWelt langfristig gegen die

groBe Me’nrheit durchgesetzt werden

,kann.
'

- Wi-e kennen wir - noch einmal P.K. Das

- in einer demokratischen Gesellschaft

dberhaupt etwas schu'tzen, sei es einen

offenen Radm, ein Recht oder ein Stiick

Naturr? Wit konnen entweder Gewalt an-

Wanden, dh. die Polizei einsetzen, hohe

Mauem errichten, das Bedrohte standig
lbewachen lassen. Ober wir konnen die

Bevblkerung organisieren und das The—

ma des Umweltschutzes mit den ande-

ren lebenswichtigen lnteressen verkniip-
fen. Die bkdlogische Frage ist nur im Zu-

sammenlhang mit der sozialen Frage zu

Ibsen! Dieser Konflikt ist nicht nur far In—

dien beispielhaft.
Schon heute lebt die Halfte der Weltbe:

volkerungl” Stadten, der GroBteil in

ahnlich miserablen Zustanden wie in

den Slums von Borivli. Die Vorstellung,
weiteren ZI‘Istrom gewaltsam aufhalten

zu kbnnen, zeugt von groBer Realitats-

feme. Nichts wird in den armeren Lan-

dern das Wachstum'der Stadte in abseh

barerZeit stoppen kennen. Die Lbsung

der urbanen Probleme kann nur mit und

im lnteresse der groBen Mehrheit erfol-

gen, die stets dorthin zieht, wo sich we-

nigstens ein FI'Jnkchen Hoffnung bietet.

Stattdessen kUrzt die offentliche Hand

iiberail ilIre lnvestitionen und lasst somit

jed-e Hoffnung auf eine Verbesserung

der sozialen Lage fahren. Die offentli-

Chen sowie privaten lnvestitionen wen-

den sich zunehmend der Sicherheit zu.

Die lnselngder Gluckseligkeit werden

ummauert, die Bunker gepolstert.
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Grenzcamp 2001

nkein mensch ist i11ega1«
Rhein-Main-Region und Fiughafen Frankfurt ~ Die

inneren Grenzen imVisier Vom 27.1u1iibiszum 5. Au-

gust 2001 wirdIn Frankfurt am Main das 4. antiras—

sistische Grenzcamp unter dem Motto Irkein mensch

istIiiegaiu stattfindenWie die Jahre zuvor richtet sich

auch das diesjéhrige Camp gegen das Grenzregime

Deutschiands und Europas und steiit sich in den Zu—

sammenhang und die Kontinuitat der vielfaitigen
Kémpfe dagegen. Ohne falsche Bescheideriheit

attackiert es das feinmaschige Netz, das von Gren-

zzaun, BCS-i’atrouiilen und internierungsiager fiber

rechtiiche Diskriminierungen, biirokratische Gange-

|ung,'popuiistisc1‘ne Reden, denunzierende Burger his

zur Jagd auf Illegaiisierte und 'tégiiche Abschiebun-

gen reich‘t. Das Camp mischt sich mit ailen erdenkli-

Chen MitteinI ein - von der offentlichen Veranstaltu ng,

I‘Jber soilidarische Unterstiitzung bis zur mogiichst

stdrenden Aktion -

gegen die Rassismen in diesem

Land und fordert die Herrschaft des Passes mit dem

goldenen Adler heraus.

Nach drei CampjahrenIn Orten direkt an der Grenze

zu Polen und Tschechien qurde ais Or’r ICIJIr diesen

Sommer das Rhein-Main—Gebie’r und der Frankfurter

Fiughafen ge'wéhit. Fokussiert werden damit die nirI-

neren Grenzenu deS nationaien Grenzregimes. Der

Schwerpunkt der anvisierten Aktionen liegt von da-

her auf dem Flughafenverfahren und dem internie-

rungsiager am Rhein- Main- Airport. Mit einer uber-

regionaien Abschiquemonstration soilen am Sams-

tag, dem 4. August 2001 den Forderungen nach der

sofortigen Auflosung des internierungsiagers und

dem Stop alier Abschiebungen nochrnals Nachdruck

veriiehen warden.

Oegenstand des diesjéihrigen Camps sind auch die

Grenzen, die legaien wie iiiegalen Migrantlnnen das

Leben in den stéidtischen ZenItren der Region schwer

machen - angefangen von innerstédtischen Perso-

nenkontroiien bis zu Diskriminierungen auf Woh-

nungs— und Arbeitsmarkt. Eine besondere Bedeutung

hat in diesem Zusammenhang die Kampagne der Or-

ganisation afrikanischer Finchtlinge The Voice ge-

gen die Residenzpflicht, d. h. dagegen, daB FII'Jcht-

iingen im Asyiverfahren untersagt wird, den ihnen
.

behordiich zugewiesen Bezirk zu verlassen. Die Mit—

giieder von The Voice verstoBen bereits mit ihrer Teil-

nahme am Camp gegen die Residenzpflicht. Die Le-

gaiisierung ailer in Deutschland1ebenden»lllega1en«!”
ist eine zentrale Forderung des Camp- Zusammen— I

hangs.
in derwirtschaftlich méchtigen und sich so weltoffen
gebenden Muii- Kulti— Region Rhein- Main iiegt die

Heraiusforderung Ides Camps 2001 darin, deutlich zu

machen,da13esradika1en linken Widerstand auch ge-l

gen den flexibilisierten Rassismus eines sich moder-

nisierenden Migrationsregimes gibt. Gegen eine Po—

litik. die Menschen in Kategorien IIniitzlichII, Ishinrei—K

ehend angepasstu und nkuiturell bereicherndu sortiert
‘

und Ienkt, soiien all die initiativen und Praktiken un-

Iterstiitzt werden, die diese Ordnung durcheinander- !

hringen und sich ihr entziehen. Die poiitische Per-

spektive des Camps macht nicht halt bei Erleichte-

rungen, Quotierungen, GreenCards oder

oIhumanitéiren Verbesserungenrr, sondern streitet fI'Jr

das Becht und die Moglichkeiten, dais jeder Mensch

dorthin gehen und leben kann, wohin und wie er und 1

sie will. Ohne wenn und aiber.[...] Wir fordern hiermit

alle interessierten auif, sich am Grenzcamp 2001 zu

beteiiigen bzw. einzubringenlnformiert Euch und an-

dere, macht den Termin bekannt, streitet mit, mobi-

lisiert, bereitet eigene Aktionen vor undundund.»kein

mensch ist iiiiegairr - Camp!
Konrakt und weitere Informationen: Camp, c/o 3. Welthaus Frankfurt.

Falkstr. 74, 60487 Frankfurt / M. ~Tei.: 069 - 79 20 17 72 (Mittw. 18

~22 h) - Email: dwhffm@t‘on1ine.de (Betreff; Camp) - Internet:

www.3ktivgegenabschiebungde/camp01/ und: www.moborderorg

(internationaie Camp-Kette)
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Graswurzelrevoiution jetzt mit

deutsch-/ti.irkischsprachiqer

Beilaqe: Otki’ikij

Die im Méirz 2001 nerausgekommene
Graswurzelrevolution (GWR) Nr. 257 ent-

halt als Beilage die erste AusgabIe der

>>Otk6kii« (deutsc‘h: Graswurzel). Konzi-

piert als vierseitige, tiirkisch/deutsch-

sprachige Vierteljahresschrift soil Otkékij

libertare und gewaltfreie Ideen auch in—

nerhalb der t'drkischen und kurdischen

Community in Westeuropa bekannt ma-

chen und den Aufbau von gewaltfreien
und libertaren Bewegungen und Struktu-

ren in deITiirkei unterstiltzen.
Otkok'Li wird in Deutschland veriegt und

herausgegeben. Auch Layout- und Lekto-

ratsarbeiten werden von der CIWR—Koor-

dinationsredaktion in Mijnster ijbernom-

men. Anregungen, Layoutvorschlage, Fo-

tos, CartoOns usw. sind sehr willkommen.

Die inhaltliche Gestaltung, die Betreuung
der Autorlnnen, die Entscheidung I'Jber

eingegangenes Material, die Organisati-
on der Beitrage und Ubersetzungen lie-

Ahares Buchvertrieb infdrmiert:

*WEBSEITEN AKTUALISiERHkEndlich, nach Inmate-

langer Erstarrung bewegt sicn‘wieder einiges auf un-

seren Webseiten. Unter anderem ein Artikel aus der

taZ-Bremen 'L‘Iber unser Antiquariat und Bush-Cafe

nAndere Seitena, der ailen, die nochuk‘eine Gelegen-
heit hasten, selbst bei uns vorbeizuschauen, eine Vor-

stellung unserer neuen Raumlichkeiten vermittelt.

Auch haben wir eine eigene Seite mit Informationen
'

zu den drei bundesweiten anarchistischen Grofl‘veran-

staltungen in diesem Jahr e1ngerithtet (Liberta re Tage,
Anarchistisches Sommercamp, Anarchistische Wochen)
sowie ein paar weite're Dinge verandert. Da fiir die

nadhste Zeit ebenfalls einiges ansteht, 101nm es sich

wieder, dfter vorbeizuschauen unter http://www.ana~

resorg/‘nord/ .‘(Denjenigem die keinen Webzugang

haben, schicken wir die linfos selbstverstandlich auf

Anfrage each per Maii zu.)
*A‘NTIQUARIATSKATALOG 2001* Unser neuer An-

tiquafiatskatamg 2001 mit rund 1500 Titeln zu Anars ‘1 .

chismuws, Sozialismus, ne‘uen sozialen Bewegungen,

Fraueniafichern, Padagogik und vieiem mehr ist zwar

bereits seit Anfang des Jahres erhaltlicn, trotzdem

mr'échten wir diese Gelegenheit nutzen, um auf die

Méglichkeit hinzuweisen, den Katalog kostenios bei

uns zu besieiien: Anares Nord, Brunnenstr 15/16

13-28203 Bremen, Deutscniand- E’Mait anares-

nord@gmx.de . Eine Webversion gibt es leider nicht,

da wir LIns momentan daIrauf konzentrieren mochten,
‘

unset komplettes Vertriebsangebot ins Daten bankfor—

mat zu fibertragen um endiich eine Suchfunktion an~

bieten zu kdnnen.
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gen in der Hand der Otkdkii-Koordinati-

onsredaktion in lzmir.Wir sind uns bewus-

st, dass die Graswurzelrevolutionarinnen

in der TL’Irkei unter schwierigen Bedin-

gungen Ieben und arbeiten. Das gi1t auch

fiir Osman Murat Ulke, der die Aufgabe
als Koordinationsredakteur der Otkoku

dbernommen hat. Osman lebte in

Deutschiand, bis er als 15-Jahriger in die

T'Lirkei Ubersiedeite. Nachdem er 1995 sei-

nen Wenrpass verbrannt und seine Kriegs
dienstverweigerung (KDV) offentlich ge-

macht hatte,.wurde er 1996 verhaftet

und verbrachte seitdem mit Unterbre-

chungen bis Mérz 1999 sein LebenIm Ge-

fangnis Als Kriegsdienstverweigerer kann

er jeder Zeit wieder verhaIftet werden.

lnhaltlich geht es in Otkokfl Nr. 1 13. um

die Menschenrechtslage in derTilrkei, die

neuen Typ F-Gefaingnisse und den osma-

nischen volkermord 'an 1.5 Millionen Ar-

meniern 1915.Wir hoffen, dass sich die

antimilitarisidschen, libertaren, feministi—

schen, u.a. undogmatisch linken Gruppen
in derTiirkei an diesem dezentral und ba-

Miinster, den 17.Apri1 2001:

Gesundheit-semi: Besetzt

sisdemokatisch organisierten Projekt be-

teiligen. Kdntakte und das Netzwerk der

Mitarbeiteilnnen und Unterstfltzerlnnen

sollen peu a peu geknijpft und ausgebaut
'

werden. Organisiert die Verteilung! Ot-

kokij soil in hoher Auflage verteilt wer—

den, 23. in‘kurdischen und tiJrkischen La-

den, in internationa1en Zentren, Buchlé-

den, Kulturzentren, Universitaten, Cafes,

Kneipen usw. Otkoku kann bei uns be-

stellt werden, solange der Vorrat reicht.

Graswwrzelrevolution- fiir eine gewalt-

freie, herrschaftslose Gesellschaft!

Bernd Drd‘cke (GWR——Koordinati0nsredal<—

teur)

Redaktion Graswurzelrevolution, Breu143, 0-48143

Mflnster.Te|.: 0(049)251-48290-57, FAX: 0 (049)251-

48290-32, E-Mail: gwr-muenster@oln.com1ink.apc.org

Graswurzelrevolution und Otkékii im Internet:

http://www.com1inkIde/graswurzeIGWR-Vertrieb/

eMailI: gwr.finanzen@t-online.de

Kontaktzdr Otkokijz Otkokfl, c/o Izmir Savas

Karsitlari, I468 Sokak No. 6/1, Alsancak—lzmir, TUrkei.

Tet: 00901232-4642492, Fax: 0090-232-4640842.

e‘maiI: otkoku@operamail.com

Erklarung der 1nitiative f’L'Ir ein soziales / kulturelles / politisches Zentrum

in Selbstverwaltung: Mit deIr Bese’czung desiehemaligen Gesundheitsamtes

an der Robert-Koch Stra-sse rea1isieren wir {Inser Konzept fiir ein selbstver-

waltetes soziales / kultureiles / politiscnes Zentrum und setzen damit fort,

was mit der Raumung der besetzten Uppenbergschule im Februar 2000

seitens der Stadt blockiert und zerstijrt wwde. Zur Umsetzung unserer Ideen

und Utopien wahien wir die Aktionsform der Hausbesetzung (als eine di-

rekte Aktion), da seitens der Stadt auch naeh der Raumung der Uppenberg-
schule keine B‘ereitschaft erkennbar war, uns ein geeignetes (Ersatz) Ob-

jekt anzubieten. Anstatt uns in Iangwierigen und aussichtslosen Verhand-

lungen von der Stadt abhangig zu machen,I wahlen wir mit dem Prinzip def

direkten Aktion den Weg dIer Eigeninitia’cive und schaffen uns dabei eine

ntempor'a‘r autonome Zoneu. Es obiiegt mun zwar der stadtischen Macht, daS

Zentrum erneut durch IeineIn Folizeieinsatz;(gewaltsam) raumen zu lassen.

Doch was uns niemand nenmen kann, istdie Erfahrung, dass unser Projekt

nicnt als blosses Kenzept, sondem vieimehI‘ als etwas Lebendiges existiert —

getragen von zahireéthen Gruppen, Initiativen und Einzeipersonen. Der

Kampf fiir ein Zentrum geht weiter — jeder Tag ist ein gewonnener Tag! Die

Stadt ist nunmehr vor die Wahi gestellt, ihren Unwillen gegeniiber einem

Zentrum in unserem Sinne durch eine emeute Raumung unmissverstand-

lich aIuszudrEIcken oder aber ihrer staidtischen Verantwortung fiir die Raum-

bedijrfnisse eines breiten Spektr‘ums sozial kulturell und politisch arbeiten—

der Gruppen, Initiativen Imd Einzeipersonen nachzukommen. Wir fordem die

Stadt auf, uns das ehemalige Gesundheitsamt an der Robert- Koch Strasse

zu ‘L‘Iberlassen. Das Gebaude 5011 in den 1Besitz eines unabhangigen TragerS.

der von uns bestimim’c wird, fibergebien warden, so dass der Fortbestand des

Zentrums Iangfristig garantiert ist und nicht durch politischen Umschwung

oder personeilen Austauschi innerhalb von Rat und Verwaltung gefahrdet ist

Wir fordern damit die Grundiage fI'JIr ein Zentrum in Selbstverwaltung— fUr

immer!

Letzte Nachricht vem Z0.0401 Besetztes 11aus
In M‘L'Inster geraumt!
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Leonard Peitier - keine Beqnadi-

qunq

An seinem ietzten Tag im Amt wurden 160

Menschen von PrésidentCiinton begnadigt

und weiteren 46 ihre i-iaftstrafe eriassen.

Obwohl inden ietzten Wochen und Mona-

ten die seit i993 iaufende Kampagne f'Lir-

die Begnadigung des indigenen poiitischen

Gefangenen Leonard Peitierstandig inten~

siviert wurde- unzahiige Menschen und

vieieOrganisationIU .,] vieie Fariamentarier

der USA, Frankreich und Grossbrittaniens

und die Parteitage der Demokraten in den

Bundesstaaten Washington und Kaiiforni-

en forderten die Freiiassung Peitiers, iehnte

Clinton eine Begnadigung ab. Leonard

wurde 1975 zum Silndenbock fL'Ir den Tod

noisoiationIEnine‘byteda

zweier FBI-Agenten nach einer Schiesserei

auf der Pine Ridge Reservation zwischen

den Agenten und Mitgiiedem des Ameri-

can indian Movement (AIM) am 26Juni,

gemacht. Ais ietzter von ursprL'Ingiich vier

Angekiagten, dieAnkiage gegen einen wur—

de faiiengeiassen und die zwei anderenAn-

gekiagten wegen Seibstverteidigung frei-

gesprochen, wurde Leonard ineinem mani-

puiierten Verfahren' von einem hierfur

ausgewéhiten rassistischen Richter zu zwei

Mai ilebensiangiicih verurteiit. Das FBI hat

sich immer dafiir eingesetzt, dass Leonard

nicht frei kommt, weder durch vorzeitige

Entiassung auf Bewahrung noch durchei-

ne Begnadigung. in Leserbriefen an und in

Anzeigen in Zeitungen undauf ihren Web’

seiten steiien sie

DIE REGI ERUNG VON SUSURLUK HAT ERNIEUT

MIT DER POLITIKDES VERSCI—iWiiflNDENLAESENS

BEDQNNEN W0
‘
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Leonard ais gewaittatig
'

und gefaihriich dar und machen ihn verant—

wortiich fiir den Tod der beiden Agenten,

Obwohl die Staatsanwaltschaft schon vor

i0 Jahren offen zugab, dass sie nicht weiss

IIwer die Agenten geto’tet hat<<. Das FBI

richtete eine kosteniose Teiefonverbindung
zum Weissen Haus fiirGeg ner einer Beg na-

digung ein und der Direktor des FBls inter-

venierte personiich bei Clinton. Nicht oh-

ne Erfoig. [...i
Weitere Infos

unter:http://www.freepeitier.orghttp://www.nytimes.c

om/2001/Oi/i9/poiitics/i9CND-

.
CLIN.htmlhttp://more.abcnewsgocom/sections/poli-

tics/daiiynews/pardoniistOi0120.htmi



Veranstaltungen FAU Berlin
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Fr. 08.06,[22.00 Uhr} )rBrigada Flores
Magonu

Brigada Flores Magon aus Paris snielen
klassischeri-BOer Jahre Streetpunk im Stil

ihrer britischien Kollegen von nThe 0p-
presseda und nAngelic UpstartSrr. Sie ver-

biinden den Spirit desStreetpunks mit po-
litischi eindeutlgen Aussagen. Nicht um=

‘soinst wurcle der mexikanische Anarchist

Florea‘ Magon als Namenspate auserko-

ren: vier der l‘iimc Bandmitglieder enga~

gleren sich in der anarchosyndikalis’ri-
sclhen CNT. { Ver‘anstaltungsort: >>Képi«,
Kopenicker Str. 137,, BerlinMitte, 505t—

bahnhof, UBKarlHeineStr.]
.

Di. 12.06, {20.00 Uhir] »lDie FM in Spani~
em

in der spanischen Revolution von 1936

spielte clie FederacionAnarquista lberica
"

(FAl) eine bedeutenide Relie. Siie wurdle
als Modell einer spezifiscn anarchisti-

schen, bakuninistisclh gepra‘rgten Gehei-

morganisation gegri‘indet. lhre Beziehung
zuranarchosyndikalistlschen CNT ist yon
Konflikten gepragt, ihr EinfluBauf die

CNT umstrirten. in dem Vortrag sollen in—

re Geschichte und ihr Wirken sowie die

Verernbarkeit cles Konzep’rs von OrganisaJ
tionen wie der FAl mit anarchistischen

ldealen kritisrch beleuchret und ansch-

lieBenddiskuriert werden. l Veranstall-

tungsort: :rKopiti, Képenicker Str. 137, Ber-

lin Mitte, SOstbahnhof, Ul8KarlHeineStr. ]
. Do. 28.06. [20.30 Uhr] »Prekaire Jobis

auf dem Landri

~~~~~~~~~~T I LDE ~~~~~~~~~~

Das lnternetfemzlne - popfeministisch und seltsam
~~~~~~~~

entwurzelt~
777 ”M M"

~~~~~~~~

l abluli im Netz!

www.copyriot.com/tilde

Mix in Planung:
queer-feministische Subjektkritik
Antifeminismus in b‘Lirgerlichen und linken Diskursen

Nachruf auf' Lucienne Kléber

Quiz

das haBlichste Handy des Monats

Innenstadtréume

Film zu Videoiiberwachung

Uber die soziale Situation der lBescl‘rélf— :
,_

tigten in der Landwirtsichaft is’c weniig
kannt. lm ersten Teil wird die Geschichte

der Lan‘darbeit in Brandenburg und An-

séitzegewerksrchaftlicher Organiigierung
vorgestellt. lm zweiten Tell ge‘ht es um die

Entwicklung seit 1989, sowie gewerk-
schaftlllche Organisierun‘gsmoglichkeitein
in diesem Bereiclh, aulierdem wird eine

aktueile Broschijirie der GlNLL zum Thema

vorgeetellt, die u.a. euch Arbeitsrechir-

stipps enthalt. {Veranstal’rungsert nEisch-

ladenrr, Rigaer Str. 83, BerlinFriedrichs-

hain, U5 Samariterstr.]
50. 01.07. [19.30 Uhr] :nli/iichail Bakunv

in zum 125.1“odestagir
Zweimal zum Tode verurteilt, in Ruflland

eingekerkert, fiber lapanund Amerikar

nach Europa gefliiclitet, nal‘nm Bakunirlé?
bis zu seiniem Tod an alien moglichen re’

volutionaren Bewegungen und Au

standsversuchen tell. Wolfgang Eckhard

Herausgeber der 2>Ausgerwahlten Schr

term Bakunins. stellt anléBlich seines 12 .

Todestages die ldeen des erstenanarch

stischen Revolutionars vor. Eine gemeiniaf
same Veranstaltung mit der Bibliothelé

"

der Freieni (Anarchistische Bucharei inn .

Haus der Demokratie)und der Stifizunér
‘

Haus der Demokratie. [Veranstaltungsre j

ort: »Hraus der Demokratie«, Greifswaldeér ,

Str. 4, BerlinPnenzllauer Berg ]l
”

'

Freie Arbeiterlnnen Union [FAUIAA]
Freie Arheiterlnnen Union [FAUlAA] Schreinerstr. 47

10437 Berlin loin/fax: 03042 08 97 38 email:

faub@fau.org web: www.fau.org Termlnverteiler der

FAUBerlin: Bestellen: btsubscribe®listfauorg
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Brief van, zwei

inhaftierten Anarchisten

Am 8. Marz 2001 wurden 3 selbstgebaute
Sprengséitze vor 2 Banken undeinem Fernsehsen-

der in Salonica plazlert. Nur einige, wenige Stun~

den spérter werden die beiden Anarchisten T. FO-

URLlS und 1'. GINALAS verhaftet und als Urheber

dieser Sprengsatze beschuldigt. lhre Verhaftung
kam deshalb zustande weil ein Polizist die bei-

den Anarchisten anscheinend gesehen hat, wie

sie sich werdachtigu in der unmittelbaren Umge-

bung des Tatortes aufgehalten hatten. wahrend

derVerhaftung wurde den beiden Aktivisten Haa-

re abgenommen, zwecks DNA-Analyse. Diese re-

pressive Massnahme wurde unlangst inGriechen-

land durchl die neuen Anti-Terror-Gesetze einge-
fiihrt (diemassgeblich auf Druck der USA in Kraft

traten).Eine b'L'rrgerliche Tageszeitung hat am dar-

auffolgenden Tag behauptetdie beiden Ange—

klagten hétten gestanden, was in keiner Weise

stimmt. Am 13. Marz 2001 wurden die beiden

Anarchisten dam in den Knastliberstellt. Hier

Auszi’ige aus einem Brief, den sie nach ihrer Ver—

hafiung verschiékt haben:

»Wir warden selt dem l3. Marz 2001 im Gefang-
nis von Diabatonfestgehalten und angeklagt am

8. Méirz 2001 Brandanschl'a’ge auf die National-

bank, das Gesundheitsministerium und ‘Star

Channel' verflbt zuhaben. Die einzigen Beweis—

stdcke gegen uris sind die Aussagen von zwei P0-

llzisten, die versuchen, uns mit lacherlichen Be-

schuldigungeni fiir die oben genannten Anschl'a-

ge verantwortlich zu machen. Sie wissen ganz

genau, dass wir als Anarchisten nie (nicht einmal

fiir eine Selrunde) daran gedacht haben den Wi-

derstand aus der Gesellschaft gegenderen Mor-

derllnnen'zu verurteilen. [...]
Thomas Four/i5 Thodoris Gina/as 75. Mc’irz 2007«

Die griechischen Behorden benutzen seit zirka 2

Jahren immer wieder die gleichen Taktiken um

politische Gegnerlnnen verhaften zu kennen.

namlich indem sie einfach behaupten, die Tate-

rlnnen wiedererkannt zuhaben. Auf diese Weise

versruchen sie dlie mangelnde Kooperationsbereit—
schaft der Bevijlkerung mit den Staatsbiittel zu‘

lkompensieren.

Anarchists' Coil, Athen, 3. April 2001

Abteilunq Kurioeesa crime 81m and Verstand:

Karl Nagel. cler ilHauermzaehem derrianerchistischenu Pogo-Partel APPD, isi: nun

besten: nDiesem blindfen, ,

tung der Median setzt

die interessante Tatsameig

endgtiltig im eigenenflreseenwehn verserzk‘lr, in Sachen Neonazis gibt er zum

reeen, glee man hier plotzlich in die Berichterstat-

frmzlim Snielbell fremder lnteressen macht, steht

when: c1335 die Medienkonsumenten erstaunli-
icherweisekaum eigene Erie» rimgen wieder ‘Nazi-Brut‘ machen.« Und diese di-
rekten nErfahrungern‘ iseltirlagel anacheérrelnd nun nach und nimmt Kontakt
zu Clem Neonazi lefliafi Watch and d‘émnationalen »Anarchisten« PeterTép'
fer 3mg: jenem [8519210910 0142150 damsel; flihlt, dass er geme in der »Ucl<ermarkic

(d.i. die Ukraine in der exiles 2M0§k3flhne Raumrr) leben mochte.



Dlu ugllilsche
Noam Chomsky

Meng'g’figfif Die politische Dkonomie

chte der Menschenrechte

Aktuelle Aulsatze und Interviews

zusammengestellt und iibersetzt

von Michael Schiffmann

iSBN:3—931786<10-2.

Grafenau 2000, 32,- DM

Die Menschenrechfe sind gegenwartig eine wesent-

liche Legitimation westlicherAuBenpolitik. Die Real—

politik reibl sich an dieser Leitlinie wenig. Chomskys
Buch beinhaltet eine Fulle von informationen zur

y

aktuellen Menschenrechtspolitik und der Debatte

um Neoliberalismus.

Murray Bookchin

Die Agonie der Stadt

ISBN: 3-922209-67-X,

320 5., 36,- DM

Das Standardwerk zu Social Ecology.

Am Beispiel der Stadtentwicklung

zeigt Murray Bookchin seinen

_J Ansatz zur direkten Demokratie.

Alexander Berkmann

ABC des Anlarchismus

ISBN: 3-931786-00-5,

127 S..14,- DM
.

Eine leicht verstandliche Einfiihrung in die politischen Ideen des Anarchrsmus.

Peter Kropotkin
Der Anarchismus

ISBN: 3-92220942-4,

160 S., 25,— DM

Dieser Band gibt eine ausfiihrliche Darstellung
der Geschichte des anarchistischen Denkens

G. Mergner/T. Kle‘inspehn
Mythen des spanischen Biirgerluieges
Best.Nr. 3946, 4. Auflage,
169 S., 26,— DM

Eine kritische Auseinandersetzung mit linken Mythen des

spanischen Biirgerkrieges

E-mail: Trotzdemqu‘@tE—rolnline.de

Paul Lalargue

Das Recht auf Faulheit

iSBN: 3-931786—03-X

Grafenau 2001, 12,- DM

»Arl)eite, bis die Sinne schwinden!

Arbeite, bis die Kraft versiegt!
Arbeite —Wirst ja Ruhe linden,
Wenn dein Gebein im Grabe liegt«
(Georg Weerth, 1844/45)

Claude Lanzmann

Shoah -

die Geschichte der Massenvernichtung
europaischer Juden

Mit einem Vorwort von Simone de Beauvoir

ISBN: 3-922209-87-4

Grafenau 2000, 34,- DM

»Claude Lanzmanns groBe Kunstfertigkeit besteht unter

anderem darin, uns den Holocaust aus der Perspektive der

Opfer, aber auch aus der Perspektive der »Techniker« vor-

zuf'Lihrenl, die ihn ermoglicht haben und die jede
Verantwortung ablehnen.«

Michael Wilk

Macht, Herrschaft, Emanzipation
— Aspekte anarchistischer

“

Staatslkritik

ISBN: 3-931786-10-2,

Grafenau 1999, 18,- DM

. T,
“

. . sc _. .

,

”ERR “MT
Diese Buch beleuchtetAspekte von Macht und

Herrschafi aus aktueller anarchistischer Sicht.

Seit mehr als zwanzig Jahrenl erscheint im Trotzdem Verlag
ein engagiertes Programm. Unsere Bliicher zu aktuellen

politischen Themen sind langst Bestandteil oler Diskussion

um eine andere Gesellschaft.

Trotzdem Verlaglsgenossenscfiaft

Mit einer 1Einlage von 500 DM konnen sich alle an der

Genossenschaft beteiligen und sichem so dem Verlag eine

dauerhafie finanzielle Basis. Genossenschafierlnnen sind

an den wichtigen Entscheidungen beteiligt und erhalten

alle gewiinscheten Verlagsipublikaiionen zum

Mitgliedsrabatt.

Postfach 1159 71117 Grafenau
wwwtxtdeltrotzdem

SF 2/2001 [35]



Teil 2

von JL'irgen Mam/(en

Die Verteidiqunq
der Gesellschaft

Die iiRegierung des Sozialenu funktio-

niert durch die lnstitutionalisierung von

zwei symmetrische und gegensatzlichen
Schritten: »die Verteidigung der Gesell-

schaft gegen das lndividuum, das sie be-

droht, (und) der Schutz cles lndividuums

gegen die Risiken, die ihm die Gesell-

schaft auferlegtu (Donzelot, 1995,55).
Diese scheinbare Gegensatzlichkeit hat

ihre Ursache in einer klaren Trennungs-
linie, die das Soziale etabliert hat, zwi-

schen zwei Formen von Bevolkerung und

zwei Formen ihrer Behandlung:
»Die Normalen auf der einen und die

Abnormalen amc der anderen Seite. Die

Erfindung cles Sozialen ist nicht zu tren-

nen von derEntdeckung der iPerversenc

)Degeneriertem und lExtremistenr, die

standig aufeine Norm verweisen, die sie

definiert und eine Regel, deren Ausnah-

me sie repr'asentierenu (Lemke 1997,

223a.
Der Sozialstaat — als Versicherungs-

gesellschaft — macht auf anderen Seite

eine »Verteidigung der Gesellschaft<< not-

wendig, die davon ausgeht, class abwei-

chende, unzuverlassige und unberechen-

bare lndividuen gefahrlich fiJr den Be-

stand der Gesellschaft sind. Dies f'uhrt zu

einem Staatsrassismus: der Konstitution

von gefahrlichen lndividuen und Klassen

und zu einer sozialen Medizin. Unter

Staatsrassismus versteht Foucault einen

Rassismus, nden die Gesellschaft gegen
sich 'selber, gegen ihre eigenen Elemen-

te, ihre eigenen Produkte kehrt, ein in-

nerer Rassismus permanenter Reini-

[36] SF 2/2001

‘Sozialstaat und

: Rassismus
Oder vom Liberalismus zumWStaatsrassiemua

Die Sozia/vers/Cherung ist auch ein‘e Versicherung gegen Revolutionen.

gung, der zu einer cler grundlegenden
Dimensionen der gesellschaftlichen Nor-

malisierung wirdu (Foucault 1999, 75).
Foucault analysiert die Entstehung

des modernen Rassismus als einer Ent-

wicklung vom »Krieg der Rassenu zum

Staatsrassismus. Innerhalb des nKrieges
der Rassenu wircl davon ausgegangen,
das eine Gesellschaft mindesten von der

Existenz von zwei nRassenu durchzogen
ist(vgl. Lemke 1997 und Maigros 1995).
»Rasse« ist in diesem Sinn nicht biologi-
stisch zu sehen, sondern als soziale Ka-

tegorie: die Herrschenden als eine nRas-

sell und die Beherrschten als eine ande-

re. Die sozialen Kampfe im Feudalismus
und Absolutismus waren demnach nRas-

senk‘ampfeu. Als aus den nRassenkamp-
fe« die Klassenkampfe in der bijugerlich-
kapitalistischen Gesellschaft wurden,
wurde der Rassebegriff frei fijr eine bio-

logistisch—soziale Umformlierung.
Die historische Transformation cles

»Krieges der Rassenu in den modernen
Rassismus und Staatsrassismus hat zu ei-
ner Verschiebung von einer Pluralitat
von »Rassen« zum Singular einer wRas-

sea gefuhrt. Das Thema einer in zwei
»Rassen« geteilten binaren Gesellschaft
wurde durch das Thema einer biologisch
monistischen Gesellschaft ersetzt. Die

nbiologische Einheitu Menschen ist in

diesem Rassediskurs nicht mehr in einer

gemeinsamen Geschichte zu suchen,
sondern in ihrem nbiologischen Erbe« und

ihrer nGesundheitu. Dadurch verandert
sich ebenfalls das Thema des Staates:

nDer Staat ist nicht mehr das Instru-

ment einer Rasse gegen eine andere,

Francois Ewald

sondern ist und wird zum Beschfltzer der

lntelgritait, der Uberlegenheit und Rein-

heit der Rasse. Die Idee der Reinheit der

Rasse mlit allem, was sie zugleich an M0-

nistischen, Staatlichen und Biologi-
schem enthalt, tritt an die Stelle der Idee

cles Rassenkampfes« (Foucault 1999,

95).
In dem Moment als das Thema der

Reinheit der »Rasse« jenes cles Rassen-

kampfes ablost, wird der moderne Ras-

sismus geboren, vollzieht sich die Um-

wandlung in einem biologisch-sozialen
Rassismus. Die Gesellschaft wird nicht

mehrvon auBen bedroht, sondern durch

heterogene Elemente im inneren der Ge—

sellschaft. Die Heterogenitat der Ele-

mente strukturiert aber nicht mehr eine

binare Gesellschaft, die in zwei nRassenu

gespaltet ist, sondern sie etabliert eine

substantielle Differenzierung: »Es sind

die iFremdenr, )Abweichendem, )Ande-

rem, das heiBt die (Neben-)Produkte der

Gesellschaft selbst, die ihre Bedrohung
ausmachen. Die Gesellschaft produziert
aus sich heraus Gefahren, die sie perma-

nent bedrohenu (Lemke 1997, 226).Jetzt
geht es nicht mehr um eine Schlacht im

kriegerischen Sinn, sondern um einen

bestandigen biologischen Kampf: num

Differenzierung der Arten, Selektion des

Starksten, Bewah’rung der am besten an-

gepalBten Rassen usw.« (Foucault 1999,

94). Es findet zum ersten Mal eine Re-

flexion cles nBiologischen im Politischenu

statt. Der Rassismus konstituiert sich

laut den Beobachtungen von Foucault

gegen Ende des 19.1ahrhunderts zu ei-

ner umfassenden Herrschaftsstrategie,



als eine >>1lechnologie der

Macht<<. Jetzt geht es nicht mehr um

die klassische liberale Thematik, wie Wir

uns gegen die Gesellschaft verteidigen,
sondern: nWir mflssen die Gesellschaft

gegen alle biologischen Gefahren die-

ser ander‘en Rasse, dieser Unter—Rasse,

dieser Gegen-Rasse verteidigen, die wir

- wider Willen — immer wieder hervor-

bringen<c (Foucault 1999, 75).
Der Rassismus ist filr Foucault eine

Form der »Regierung des Sozialen«, »die

eine scheinbar technisch-neutrale Steue-

rung einer biologischen Entitatjenseits

politisch-rechtlicher und okonomischer

Kategorien erlaubtu (Lemke 1997, 227).
Die politische Leistung des Rassismus

als Machttechnologie des Staates ist die

Entpolitisierung und Entdramatisierung

sozialer Konflikte, in dem auf die Natur

und ihre Gesetze und Zwange verwiesen

wird. Durch den Rassismus werden ge-

sellschaftliche Verh'altnisse naturalisiert

und biologisiert. Diese Naturalisierun-

gen und Biologisierungen bedeuten

aber keineswegs die Abwesenheit von

Politik, denn die Gesellschaft braucht ei»

ne zentrale Instanz, die sie steuert, lenkt

und fuhrt, die in der Lage ist, die »Rein-

heit der Rasseu zu garantieren und stark

genug ist, gegen die nfeindlichen Ele-

menteu im Inneren und auBeren der Ge-

sellschaft vorzugehen. Die Politik, die

jetzt eine Bio-Politik ist, braucht den mo-

dernen Staat fUr ihre Ziele, filr

die nVerteidigung der Gesellschaft<<. Der

Rassismus ist die Grundiage der Ratio-

nalitat des staatlichen Handels und ar-

_tiku|iert sich als nStaatsrassismUSrr.

Der Staatsrassismus ist das

Ordnungsprinzip des

modernen Staates.

Gefahrliche lndivi-

duen als

»soziale Rasse«
'

Der Staatsrassismus vertei-

digt die Gesellschaft nicht nur

gegen die »biologischen Gefah-

renu, sondern auch gegen wgefahr-
liche lndividuenrr und ngefahrliche

Klassem, die er selbst konstituiert

hat. Die Einfiihrung des sozialen Risi-

kos anstelle des klassisch-liberalen

Prinzips der individuelien Verantwor-

tung ging einher mit einerTransforma-

tion des liberalen Strafrechts. Die »Ver-

teidigung der Gesellschaft<< bringt eine

neue S‘trafrationalitat hervor, in der die

Sanktion eine neue Bedeutung hat:

V»Sie zielt nicht mehr auf die Bestra-

fung eines Rechtssubjekts, das freiwillig
und aus eigenen Willen das Gesetz ge-
brochen hat, und aurc seine Wiederein-

gliederung in die Rechtsgemeinschaft,
sondern hat nun mehr die Aufgabe, so-

weit als moglich das krimineile Risiko zu

vermindern, das von dem lndividuum

ausgeht und es gegebenenfalls run-

schadlichi zu machem (Lemke 1997,

229).
wahrend das nSozialrecht<< als Versi-

cherung gegen »gefahrliche Klasserw in-

stalliert wurde, soll die Transformation

des Strafrechts den Schutz vor ngefahrli-
chen lndividuenu gew'ahrleisteni. lnner-

hall: der liberalen Straftheorie stand

noch das Prinzip des freien Willens und

der individuelien Verantwortung im Mit-

telpunkt. Ein Verbrechen kann von jeder
und jedem veriLibt werden, da die libera-

Ie Freiheit rauch die Freiheit einschlieBt,

ein Verbrechen zu begehen. Die »Vertei-

digung der Gesellschaftu verandert diese

Sichtweise grundsatzlich und transfor-

miert die klassisch—liberale Rechtstheorie

in eine nsoziale Rechtstheorie«. »Krimi-

nelle« sind von nun an kei-

rationalen Wesen mehr, die sich liber die

Freiheit des Willens bestimmen, sondern

Personen, »deren psychische und mora-

lische Konstitution nicht normal ist. Und

weil der/die >Kriminellei nicht normal

ist, macht es keinen Sinn nach Motiven,
lnteressen oder Absichten der Tat zu su-

chenu (Lemke 1997r 229). Die Kriminel-

Ien bilden ahnlich wie die pauperisierten
Massen ein Milieu, das von krankhaften

und defizienten Personlichkeiten gebil-
det wird. Die Handlungen von nKrimi-

nellenu sind nicht mehr das Resultat ei-

ner allgemeinen »Natur« des Menschen,
im Sinne eines Missbrauchs der Freiheit,
sondern Ausdruck einer spezifischen Na-

tur des Bosen. Die Verbrecherin und der

Verbrecher werden nicht mehr als lndi-

viduum vom Recht erfasst, sondern als

eine »soziale Rasseu. Die »Kriminellen«

sind ebenso wie die »bio|ogischen Ge-

fahrenrr ein (Neben—)Produkt der Gesell-

schaft. Die Gesellschaft bringt die nKri-

minellenu immer wieder selbst hervor,
muss sich dann aber vor diesen schljlzen.

Die Objektivierung derVerbrecherln-

nen fuhrt dazu, dass das »kriminel|e« ln-

dividuum nicht als Einzelfall betrachtet

wird, sondern als Teil einer Kollektivsub-

jektivit‘at einer >>sozialen Rasseu. Das Ver-

brechen wird durch den Rassismus nnor-

malisiertcc, nindem er den Verbrecher als

abnormalen Bestandteil der Gesellschaft

konzipiert und ihn in die Gesellschaft als

ihre innere Grenze izurlickholtt. Aus die-

sem Grund ist derVerbrecher kein Mon-

ster oder Naturwesen mehr, das auBer-

halb der Gesellschaft steht, sondern ein

widernatijrliches Element der sozialen

Naturrr (Lemke 1997, 234).
Das klassisch-liberale Strafrecht bau-

te — wie schon weiter oben gesagt
— auf

die liberale Freiheit und der individuel-

len Verantwortung auf und stand da-

durch vor dem Problem, ob das Fehlver—

halten eines lndividuums als Geistes-

krankheit oder Delinquenz zu betrachten

sei. Die oder der Geisteskranke war kei-

nE Delinquentln, ihre oder sei-

ne Tat kein Verbre-

chen, sondern

ein



Symptom einer Krankheit.

1 »Die Verurteilung eines

i Verbrechens setzte also
’

notwendig ein Rechtssub-

jekt mit einem freien Wil-

len voraus« (Lemke 1997,

234). Die Entwicklung
vom liberalen Strafrecht

zum nsozialen Strafrecht«

f‘uhrt zu einer Auflosung
dieser Grenzen und zu ei-

ner Vermischung der bei-

31‘ den Kategorien. Aus dem

l

V

delinquenten Individuum

1; wird einE nKriminelle<<, die

oder der sich durch eine

bestimmte psychologische-
moralische Disposition

auszeichnet. Verbreche-

rlnnen werden in die-

sem Diskurs tenden-
,, ”3*“ ziell zu Geisteskran-

ken und das

liberale Prinzip des

freien Willens wird

durch medizi-

\ nisch-psy-
'

chiatri-

sche

Kate-

gonen

setzt: ndie alte Dichotomie, die entspre-
chend den Bedingungen des Zivilrechts

das Subjekt als delinquent oder krank

qualifizierte, ist vollstandig eliminiert.

Heute gibt es nur zwei Moglichkeiten:
ein wenig krank und wirklich delinquent
oder ein wenig delinquent und wirklith

krank zu sein. Der Delinquent kanin sei-

ner Pathologie nicht entkommen (...).
Die der Pathologie verliehene Uber-

macht wird zu einer allgemeinen Regu-
lationsform der Gesellschaft. Die Medi-

zin hat heute kein Feld mehr, das ihr

auBerlich Wareu (Foucault zitiert nach:

Lemke 1997, 234f). .

Analog zum ”sozialen Risiko« der

Versicherungsgesellschaft fiihrt die

Transformation cles Strafrechts zu einer

nsozialen Verteidigungu der Gesellschaft

den Begriff »Gefahr« ein. Der sehr fle-

xible Begriff der Gefahr ist ein paradoxer
Begriff, nda er zugleich ein abstrakte

Moglichkeit und eine konkrete psychi-
sche Kapazitat bezeichnet<< (Lemike
1997, 235). Der Vorteil der Kategorie
der »Gefahr« ist, dass sie auch jenseits
der nKriminellemi angewendet werden

kann. Gefahren gehen auch von anderen

sozialen Gruppen und Klassen fiir die

Gesellschaft aus:

»Das Neuartige am Ende des 19.

Jahrhunderts ist, dass die Erfassung vorn

Randgruppen mit der Vorstellung von

Gefahr, wie sie die neuaufkommende

Kriminologie entwickelte, auf ihren Be-

griff gebracht wurde. Das, was, Bediirf-

tigkeit, Landstreicherei, Kriminalitat,Ver-
derbtheit miteinander verbanden, war

die Gefahr, die sie fiJr die Gesellschaft

verkorperten. Die Wahrnahme von lndi-

viduen in Gefahr als potentiell bedroh-

lich und ihre psychiatrische, flirsorgliche
und repressive Verwaltung, bildet das

Meisterstiick im Prozess schulischer, mi-

lit'arischer und industrieller Normierung
der Bevolkerung<i (Donzelot 1995, 54f).

Als einheitliches Analyseinstrument
fiir unterschiedliche Probleme erlaubte

der Begriff der »Gefahr« gleichzeitig ei-

ne differenzierte Behandlung der ge-

fahrlichen Individuen je nach Intensitat

und Qualitat der Gefahr, die sie repr‘a-
sentieren. Die Gefahr eroffnete der »so-

zialen Verteidigungu der Gesellschaft

eine Vielzahl unterschiedlicher Behand-

lun'gsformen: psychiatrischerTherapie-
rung, medizinisch~hygienische Interven-

tion, flirsorgliche oder repressive Verwal-

tung etc.

Sozialei Medizin und

Volkskb'rper

In diesem Diskurs wird die Gesellschaft

als sozialer Korper mit inharenten Ge—

fahren und Krankheiten gesehen. Da-

durch bekommt der medizinische Kom-

plex eine neue gesellschaftliche Bedeu-

tung. Die Medizin wird zu einer

Technologie, die den kontrollierenden

und regulierenden Interessen dient: »Die

Medizin ist eine soziale Medizin, deren

Fundament eine bestimmte Technologie
cles sozialen Korpers istu (Foucault zitiert

nach: Lemke 1997, 236). Die nGesund»

heitu ist nicht mehr nur das Problem des

Einzelnen, sondern die Gesundheit des

sozialen (V0lks-)Korpers (nVolksgesund-
heit<<) wird zu einem allgemeinen gesell-
schaftlichen Ziel, die Gesundheit wird

zu Pflicht des Einzelnen und zum Ziel

staatlichen Handels.

»Die k'orperliche Gesundheit gewinnt
an Bedeutung als die Bereitstellung von

Arbeitskraft und die Bedingung ihrer Re-

produktion ins Zentrum staatlichen ln-

teressen treten. Die kapitalistische Oko-

nomie ist aurC die Etablierung einer spe-

zifischen Korper-Politik angewiesen. Die

biologischen Daten der Bevolkerung
werden ein unerl'assliches Element fur ei-

ne iokonomische Fuhrung<, die uber die

Organisation der Unterwerfung der Kor-

per hinaus die permanente Verbesse-

rung ihrer Niitzlichkeit notwendig
macht« (Lemke 1997, 236).

Dies geschieht vor dem Hintergrund,
class sich bereits in 18. Jahrhundert ei-

ne liberale Gesundheitspolitik der Bevol—

kerung etabliert hat, in dessen Mittel-

punkt die Gesundheit des Einzelnen und

die Wohlfahrt der Bevc‘jlkerung steht.

Das entscheidende Relais fu'r die Medi-

zinierung der Individuen ist die bdrger-
liche »Ordnung der Familieu und die



neue erzieheris‘cher Aufgabe der Frau,

die fLir die Medizinierung aber auch Hy-

gienisierung der Familie verantwortlich

ist. Die Hygiene dringr in die Ordnung

der Familie ein. Die verschiedenen For-

men der familaren Organisation der un-

teren Schichten sollten normiert werden,

wobei die bijrgerliche Wohnform und die

Hygiene die zentralen Normierungstech-

nologien sind, lnnerhalb der neuen Ord-

nung der Familie wird die Beziehung der

Eltern zu ihren Kindern neu geordnet:
»Es reicht nicht mehr aus, eine bestimm-

te Menge an Kindern zu zeugen, sondern

Kinder m'Lissen angeleitet und beauf—

sichtigt werden, sie miissen in einer be-

stimmten korperlichen Verfassung sein

und gewisse Fertigkeiten aufweisenu

(Lemke 1997, 236). Durch clie »Erfin-

dungr der biirgerlichen Familien kann

das Thema der Familie in die nRegierung
des Sozialenu eingef'Ligt werden. Die Fa-

milie wird zu einer gesellschaftlichen Er-

ziehungs- und Moralisierungsinstanz.
lnnerhalb der Iiberalen Gesundheits-

politik der Bevolkerung funktioniert die

Medizin als eine Instanz der »Sozialhy-

giene«. Die Medizin erarbeitet Hygiene—
vorschriften und stellt Regeln f'Lir die In-

dividuen auf. In gesellschaftlichen Pro-

blemfeldern, wo die Regel nicht verfolgt
bzw. respektiert werden, schafft sie die

Voraussetzungen fijr medizinische Inter—

ventionen. Die Medizin greift aber nicht

nur in die private Lebensformen der In»

dividuen ein, sondern neben der priva-
ten Hygiene entwickelt sich eine offent-

liche Hygiene, die sich mit der Verbes-

serung der Wasserqualitat, der

Wohnbedingungen, der Entsorgung von

Abwasser und Abfall beschaftigt und in

die innere Ordnung der Stadt eingreift

(vgl. Miimken 1997).
Fiir die soziale Medizin ist die Hygie-

ne deshalb von grosser Bedeutung, da

'sie in der privilegierten Position zwischen

Organismus und Bevolkerung, zwischen

dem Korper und dem globalen Phano-

men angesiedelt ist. Die Medizin ist ein

Diagnose- und Thearapieinstrument,
class sich auf das lndividuum und den

sozialen Korper gleichermaBen bezieht.

Die soziale Medizin client in diesem Kon-

text der »Verteidigung der Gesellschaftii.

(Sozial-)Staatlichkeit,

Neoliberalismus und Anarchie

Der Sozialstaat kann als ein Kompromiss
zwischen Kapital und organisierter Ar-

beiterlnnenbewegung betrachtet wer-

den, der Reproduktionsbedingungen des

Kapitals mit denen cler Arbeitskraft zum

gegenseitigen Vorteil verband. Mit der

Krise des Fordismus wurde dieser Kom-

prOmiss, der sowieso nur in den westli-

Chen lndustriestaaten bestand hatte,

aufgekiindigt. Zu

Subkultur der 70er Jahren erkannten,
ndass im Sozialstaat nicht tatséchlich

Demokratie, Basisdemokratie oder ahn-

liches verwirklich bar war, sondern dass

. derSozialstaat im Kern biirOkratisch war,

zu einer ‘Enlteignung von Subsistenz- und

Selbstorganisationsfahigkeiten fiihrte

und vor allem: weil finanzielle Zuwen-

dung immer und unmittelbar mit sozia-

ler Kontrolle verkniipft war. Die Biirokra—

tisierung des Sozialstaats basierte auf

kontrollpolitische Erfassung wie Volks-

z'ahlung, Rasterfahndung, Registrierung,
Verrechtlichung aller Lebensbereiche. Je

differenzierter die gesellschaftliche Or-

ganisation, je biirokratischer der Appa-
rat, der die Chose am laufen hielt, desto

hysterischer die Reaktion auf oppositio-
nelles Verhalten, das irgendwo einen

Keil in die verzahnten Abh'angigkeiten
treiben konnte. Atomstaat, Polizeistaat,
‘Sicherheitsstaat’ (...) waren die unab-

wendbaren Begleiter des Sozialstaats

selbst auf dem

einem durch das @-
Kapital,aberauch _ V

. i'ki‘m‘
-

durch die Neuen Iiilliafiiéi
Sozialen Bewegun-

gen, die sich gegen

die Entmr‘indigung,

Disziplinierung,
Normierung und

Normalisierung
durch den Wohl-

Hohepunkt seiner

Ausformungi< (Marin
1997, 7). Aus einer

anarchistische Per-

spektive gibt es kei-

nen Grund den diszi-
”

. plinierenden und
‘

normalisierenden

Sozialstaat zu vertei-

digen, weil er den

fahrtsstaat im »Mo-

dell Deutschland<i auflehnten, denn der
Wohlfahrtsstaat ist - nicht nur in.

Deutschland -

an den Obrigkeits- und

Bevormundungsstaat gekoppelt. Die so-

ziale und kulturelle Krise des Fordismus

wird durch die »68er-Bewegung« und

dem Entstehen der Neuen Sozialen Be-

wegungen markiert. Grosse Teile der

Neuen Sozialen Bewegungen und der

Prinzip der individu-

ellen Freiheit in einer freien Gesellschaft

im Weg steht, und kein Schritt in Rich~

tung Sozialismus und Anarchismus ist.

Der Sozialstaat hat vielmehr eine Schutz—

funktion gegen sozialrevolutionare Be-

wegungen.

Der Neoliberalismus als eine neue

kapitalistische Formation bedeutet Ab-
'

schied vom Sozialstaat, sondern nur den

SF 2/2001 [39]
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Umbau, der eine Dkonomisierung des

Sozialen bedeutet, d.h. auch dass der

Staatsrassismus nicht mit dem Neolibe-

ralismus verschwinden wird, sondern

ebenfalls eine neue Dimension erreichen

wird. Eine Frage wird sein, wie sich die

Entwicklung der Gentechnologie aufdie

Privatisierung der Versicherungstech—
nologien auswirken wird: »Die fortschrei-

tende Entschliisselung des Genoms

produziert immer mehr genetische Dis-

positionen, Mutationen und Krankheits-

risiken<< (Lemke 2000, 237). Eine angeb-
Iiche iigenetische Dispositionenu kann ei-

ne Auswirkung auf die Art und Weise

bekommen, wie Menschen sich versi-

chern konnen, dies betrifft vor allem Le-

bens- und Krankenversicherungen. Die

genetische Diagnostik produziert eine

unbekannte Anzahl genetischer Risiken

und Risikotragerlnnen, die versicherung-
stechnisch reflektiert werden miJssen.

Versicherungen k6nnten bei bestimmten

genetische Risikopotentiale eine be-

stimmte Lebensfuhrung verlangen, be-

stimmte Risiken nicht oder nur bei er-

hohten Beitréigen versichern. Wéhrend

clie ’(soziaI-)staatliche Versicherungs-
technologien von kollektiven sozialen Ri-

siken ausgehen, wird durch eine Privati-

sierung eine lndividualisierung der Risi-

ken stattfinden. Jedes lndividuum stellt

eine unterschiedliches Risiko fiJr die Ver-

sicherung dar, da jedes lndividuum un-

terschiedliche Risikofaktoren (Arbeit, ge-

netische Disposition, Alter etc.) besitzt.

Neben einer Naturalisierung und Biolo-

gisierung sozialer und okonomischerVer-

haltnisse findet nun auch noch eine »Ge-

netifitierungu (vgl. Lemke 2000') statt:

nGene werden fiir Phanomene verant-

wortlich gemacht, von denen bisher an—

genommen wurde, dass sie soziale, oko-

logische oder psychologische Ursachen

habenu (Lemke 2000, 232). Der neoli-
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berale Staatsrassismus ist aber nicht ver-

gleichbar mit der klassischen Eugenik, es

geht um eine genetische Regierungs~
kunst, die Heilung von diesseitigen
Ubels verspricht und bei guter Fuhrung
— Wohlbefinden und Wohlstand, Ge-

sundheit und Gliick.

Der Neoliberalismus ist okonomisch

betrachtet eine Reaktion auf die okono-

mische Krise des Kapitals in der Mitte

cler 70er Jahren. Der sozialstaatliche re-

gulierte Kapitalismus war unwiderruflich

in die Krise geraten. In dessen Folge
suchte das Kapital nach neuen Akku-

mulationsmoglichkeiten. Bei diesen Weg
musste die starre Form der Regulation
aufgebrochen werden. Die Deregulie-
rung und Flexibilisierung ist somit ein

zentrales Moment des Neoliberalismus

und kann als )iKlassenkampf von obenr<

begriffen werden. Der Neoliberalismus

ist aber nur ein andere kapitalistische
Formation als der fordistische Sozial-

staat. Haufig wird heute in der Linken

die Kritik am Neoliberalismus mit einer

Verteidigung des Sozialstaates gekop-
pelt. Der Neoliberalismus wird in diesem

Diskurs nicht mehr als eine kapitalisti-
sche Formation sehen, die Neoliberalis-

muskritik ist keine Kapitalismuskritik
mehr. Anstatt fiir eine sozialrevolutiona-

re Uberwindung kapitalistischerVerge-
sellschaftung zu kampfen, wird der sozi-

aldemokratische Reformkapitalismus im

Gewand cles Sozialstaates verteidigt. Der

Kampf gegen den Neoliberalismus kann

nur ein Kampf gegen den Kapitalismus
sein. Die Verteidigung des Sozialstaates

sollten Anarchosyndikalistlnnen und an-

deren Anarchistlnnen den Sozialdemo-

kratlnnen, demokratischen Sozialistln-

nen und reformistischen Gewerkschaf-

ten uberlassen.
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I’ll/Ian kann nicht umhin, erst einma/ die Cewaltfdr—

migkeit dieser Gese/lschai‘t nachzuzeichnen, die sich

noch im Cewa/tvorwurfgegenfiber der Studentenre-

vo/te nicht unwirksam versch/er'ert. Nicht e/nma/ Wohl-

meinende und Kluge haben verstanden, dass ange-

sichts der geschichtlichen Lage und der Entste/lung
oder Verkehrung unserer zwischenmensch/ichen Bezie-

hungen der Friede nur a/s unversdhn/icher L'iber uns

kommen kann, class er den Frieden der Unterer'ic/(ung

als Kirchhofsruhe unfr/ed/ich aufkt’indigen muss. «

(Peter Briickner, Frankfurt 1972 - Prof. P. Br'L'Ickner

erhielt Ende der 70er Jahre aufgrund seines politi-
schen Engagements Berufsverbot in der BRD.)

lm Folgenden wili ich einige Uberiegungen zu aktuel-

len Macht- und Gewaltverh‘altnissen aus der Sicht

eines gewaltfreien Anarchismus zur Diskussion steIIen.

Ausgangspunkt meines Nachdenkens waren einige

Alltagsbeobachtungen, die ich hier kurz darSteilen

mdchte.

Impressionen

1

lm Fernsehen Iauft ein Bericht 'L’Iber die Ausweitung
der Kamerauberwachung. In GroBbritannien werden

Innenstadte fIachendeckend fiberwacht. In den USA

Uberwachen Eltern via Internet und Videokameras ”1-

re Kinder im Kindergarten.
In Hannover freut sich die Hannoversche Ailge-

meine Zeitung mit der Bevdlkerung fiber neueste tech—

nische Errun’genschaften, die in den nachsten Jahren

in hannoverschen StraBen- und U-Bahnen zum Ein-

satz kommen sollen. Die neu in alien Waggons instal-

Iierten digitalen Fernsehbildschirme soIIen dann auch

aIs Uberwachungskameras eingesetzt werden kr‘jnnien.

Die neuen HeIdlnnen spielen bei Big Brother usw.

mit. Bei RTL Iacht wahrenddessen das Publikum Uber

die Bespitzelung von abhangig Beschaftigten.

2

EXPO-Stadt Hannover, zukunftsweisend. Die SoKo Gra-

fitti arbeitetjetztauch mit dem Bunde‘sgrenzs'cmitz 2”"

sammen. Die Gegenkandidatin des Bijrgerme'smr5

kandidiert als Putzfrau verkleidet, ausfegen will sie

Schwulencafés und BettIer. Auf den neugestalteten
Piétzen der Innenstadt wurde auf Banke bewuBt ver-

zichtet, der Rasen wurde durch PfIaster ersetzt.

StraBencafés werden groBzflgig genehmigt. Wildes

Plakatieren wird wieder scharfer vertoigt, die aiten

Flachen werden nun privat vermietet. Das Recht dafiir

wurde an die Stadtreklame kostenios abgegeben, sie

muBte sich nurverpfiichten im Umfeid aIIe Piakate ab-

zureiBen. F'L'rr die Sauberkeit setzt die Stadt auch ger-

Leben im

grdssten

Armenvierte/

Kolumbiens,

Aquab/anca.

ne Soziahilfeempfanger in Zwangsarbeit ein. Auch der WWW
Bahnhof wurde neu gestaltet, teiis mit éffentlichen

Geidern. Offentlich ist er nicht Die Vorzeigeiinke der

Grflnen, die in der Stadt mitregieren, meint, man ml'js-

se fiberIegen, wieviel Punker auf derVortreppe des

Bahnhofes noch ertréglich seien.

3

1m Wendland in einem aIternativen Tagungshaus mit

Kamin wird uns das Rauchen strengstens untersagt.
Die Frau Mutter GroBbUrgerin ist stoIz darauf wahr-

scheinIich auch Deutsche zu sein. Auch die B'L‘Jcher bit-

te nicht anfassen. Wir fahren sOfort weiter. Bei einer
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, Demo spricht eineder Rednerinnen von den Indianern,
die noch instinktiv w'LiBten, das AKWs schlecht sind.

g

Die meisten meiner Bekannten teilen die Ableh-

nung der Atomenergie, bei der Informationstechnolo-

gie wird es schon komplizierter, die medizinische Nor—

mierung aber treiben sie selbst aktiv mit voran. Ein

gesunder Geist in einem gesunden Korper. Neue vor-

geburtliche Untersu—

chungen werden

nach kurzer Zeit so

alltaglich, das fastal-

le sie durchfiihren

lassen. KnL'ippel sind

nicht erwijnscht.

Marieluise FleiBer

schrieb 1930/31 den

Roman ‘Eine Zierde

f'L'Ir den Verein' vom

we.“
“rm

Jugend/icher
Obdach/oser

in Ber/in
'

Obdachlose

in Berlin

warren auf die

Off/rung der

Suppenkiiche
We"

'Rauchen, Sporteln,
Lieben und Verkaufen', eine Analyse des prafaschisti-
schen Kleinbiirgerlnnentums. In den 20erlahren; Eine

Frau Anfang 30 ist in einer Kleinstadt als Selbststan-

digkeitsuchende AuBenseiterin. Das Rauchen ist auch

damals schon ein Symbol der Unschicklichkeit, ihrer

»ungesunden« Anormalitat. ALlCh da,
— ein gesunder

Geist in einem gesunden Korper. Und ein ngesundenr
weiblicher Korper hat auch noch weitere soziale Nor—

men zu erft’rllen. 60 Jahe sp'a'rter schreibt ein Firmen—

chef und selbsternannter Ern'ahrungsberater, wie hassi

lich und unappettitlich die Haut seiner jungen Arbei—

terinnen durch das Rauchen w'L'Irde.

Welche linke Utopie beinhaltet nicht die Norm ge-
sunder Korper. Das Ideal der Krankheitsfreiheit ist aber

ebenso faschistoid wie das der Drogenfreiheit.
[ch habe Ubrigens noch nie geraucht.

4

Seit ca. 20 Jahren werden die Studienbedingungen
kontinuierlich wieder versch'arft. Immer mehr Klausu-

ren, immer mehr Verschulung. Das Gleiche gilt fiJr die

Zerschlagung cler Oberstufenreform an den Schulen.

Seit ca. ZOJahren beschwert sich die lndustrie Uber ein

immer weiter sinkendes Niveau derAusbildung. Da-

bei betreiben sie Zerstorung der Allgemeinbildung
selbst.

Demnachst wird es wohl flachendeckend Studien-

gebiihren geben. Bildung und Wissenschaft werden

vollsténdig k‘auflich, soweit sie es nicht schon sind.

Betrachte ich diese Beispiele und die Gesetzesent-

wicklung (z.B. Polizeigesetze / Auslanderlnnengesetz-

gebung / Demonstrationsrecht) l'aBt sich f'Lir die letz-

ten 20 Jahre eine massive Verscharfung der innenpo-
litischen Repression feststellen. Vor 2O Jahren waren

Staat und Gesellschaft in vielen Bereichen bei weitem

nicht so repressiv wie heute. Trotzdem wird diese Re—

pression von erheblichen Teilen der Bev‘dlkerung of-

fensichtlich als neue Freizflgigkeit des anything goes

wahrgenommen. Absurd deutlich wird diese Logik an

der Politik des: Weniger Staat und Mehr Polizei.

Damit komme ich zur Gewaltfraqe.
Wie sind Gewalt und Herrschaft

heute organisiert, was macht ihre

Unsichtbarkeit fiir Viele aus?

Zuerst etwas zu meinem Gewaltbegriff. Ich halte die

Fokussierung auf korperliche Cewalt fiJr falsch. Dies

fiJr viele zweifelsohne Konsens, aber nicht trivial. So

ist es 2.8. eine Verharmlosung struktureller Gewalt,
wenn ich Autonome, die Steine schmeiBen, angreife,
selbst aber gerichtliche Mittel nutze. Die Justiz und die

staatliche Ordnung stellt fiir mich eine sehr Viel bru-

talere und brachialere Gewalt dar als z.B. die RAF. Z.B.

starben allein an den AuBengrenzen der BRD von

1993—l999 mehr als lOO Fll’Jchtlinge. Berijcksichtig-
te ich die Gewalt im Gefangnisssystem, in den Psy-
chiatrien u.a. wird dies noch deulicher. Wichtig ist aber

noch darflber hinaus, die Gewalttatigkeit eines Sys-
tems zu begreifen, das nur selektiv Lebenschancen zu-

teilt. Der Kapitalismus zeigt sich vor allern dort in sei-

. ner Gewalttatigkeit, wo er gar nlchts zu tun scheint,
eben dort, wo Menschen verelenden, verhungern oder

auch 'nur' sich zu miesesten Bedingungen verkaufen

mflssen.

Aber auch die gesellschaftliche Alltagsgewalt, z.B.

die sexistische Repression, hat eine Dimension, der-

gegenijber alle Widerstandshandlungen als fast ge-

waltfrei erscheinen. Und auch die Alltagsgewalt ist

nicht primar eine Form der korperlichen Gewalt. Auch

sie ist vor allem eine GeWalt, die unangepasst sich ver-

haltenden Menschen, z.B. Frauen und Madchen, die

sich nicht rollenkonform verhalten, die Lebensmbg-
lichkeiten beschneidet, bzw. vollstandig entzieht.

Wenn aus dem BUrgerlnnentum Gewaltfreiheit als

Erlosungsvision gepredigt wird, dann ist dies fast im-

mer mit einer massiven Verharmlosung nichtkorperli-
Cher Gewalt verbunden. Es hilft den Kindem nur sehr

bedingt wenn sie nicht mehr geschlagen werden dur—

fen, alle Prinzipien schwarzer Padagogik aber an ihrem

Platz bleiben oder sogar noch ausgeweitet werden.

Diese Formen selektiver Cewalt haben als eine

Form des totaltaren Humanismus eine doppelte Funk-

tion. Sie schlieBen einen Tell der Menschen aus, und



sie dienen gleichzeitig als identitatsstiftende Funktio-

nen fiir die, die es geschafft haben, den Selektions-

kriterien zu genijgen. Toleranz wird zur repressiven To-

leranz.
_

Was ich damit meine, mechte ich noch einmal in

einem kurzen literarischen Text thematisieren.

Die E/tern sch/ugen das Kind nie — sie lie/Ben ihm

alle Freiheiten ~ ihrem Kind.

Wunschkind.

’Dich hat der Weihnachtsmann gebracht.’
— Ein

Streicheln L‘iber den Kopf, kurz an die Wange gedruckt.
’Du mub’t nicht zum Musikunterricht Du mu/3t

nicht noch abends lernen.

Du muBt nicht Geburtstag feiern. Du muBt nicht

mit uns essen.
’

Aber alas Kind wu/Zte ja
— die Arbeitslosigkeit, der

Absch/uB, die Arbeits/osigkeit, die Anderen. ’Wiilst Du

denn keinen Freund/keine Freundin?

Wir lieben Dich.

Liebst Du uns.’

Das Kind mub’teja selber wissen, wie es am besten

zurechtkam. .

A/s dds Kind 7 7 Jahre alt wurde, schndrte es sein

BL‘inde/

und trat aus dem Spiegel heraus.

Das Ziel biirgerlicher Herrschaft ist, diesen Austritt

aus dem Spiegel zu unterbinden. Das Ziel ist, die ei-

gene Schicht zu reproduzieren.
Komme ich auf mein erstes Beispiel in den lm-

pressionen zun'Jck. Die Kameraiiberwacihung stellt in

diesem Sinn nicht so sehr eine Gewalt der alten Form

dar, also des direkten repressiven Zwanges, als viel-

mehr ein Mittel der Selektion. Uberwacht werden vor

allem die Aufenhaltsorte der Mittel- und Oberklasse.

Die Slums werden nicht kameraiiberwacht, es sei denn

sie sollen aufgewertet und yuppisiert werden. Es geht

darum, den Zugang zu kontrollieren, zu selektieren.

Die Kamera wird auf diese Weise zukiinftig zu einem

Statussymbol. Welche/Wer was auf sich halt wird

liberwacht. Das neue btirgerliiche Subjekt, das hier ent-

steht, definiert sich geradezu darijber, dass es sich

permanent unter Beobachtung weilS. Dies ist vielleicht

die eigentliche Aussage von Serien wie Big Brother.

Die souverane Bijrgerin/der souveréine Biirger der

Zukunft zeichnet sich offensichtlich dadurch aus, class

sie auch unter Dauerbeobachtung véllig unauffalig
und souveran agiert. Und Zlatko gibt den neuen Typus

des urspriinglichen Wilden Rousseaus.

Wieso sollte sie/er es unter diesen Bedinguingen
noch als Repression wahrnehmen?

Das heiBt ich behaupte, dass die in den aufge-
fiihrten Beispielen dargestellten Gewaltverhaltnisse

vor allem selektiv auf den B'Lirger/die Biirgerin selbst

gerichtet sind. Nahmlich als Selektionsmechanismen

mit denen diese sich sozialrassitisch abgrenzen kén-

nen. Sie stellen also die neuen Identitatsraster einer

sich wieder starker formierenden Herrschaftsschicht

dar.

lch will dies auch anhand der anderen Beispiele
etwas ausfiihren.

So kann ich mir z.B. nicht vorstellen, dass teure

Anwendungen der Gentechnik tatsachlich fiir alle

Menschen gedacht sind. lch wiirde viel eher davon

ausgehen, dass diese im Zuge der Privatisierung von

-Krankenkassen und erst recht international auf die

Mittel- und Oberschichten zielen. dass sich hier, z.B.

mit der In-vitro-Fertilisation und Pra-Implantations-

genetik, ein neues Raster der Sexualitat ftir eben diese

Schicl1ten herauskristallisiert, mit denen sie sich dann

von der Unterschicht, die sich ja immer noch, wie die

Tiere fortpflanzen w'drden, abgrenzen kbnnten. Das

heiBt In-vitro kdnnte das neue Sexualita'tsdispositiv
des Biirgerlnnentums werden. Als Fortsetzung der leib-

und frauenfeindlichen Sexualdisziplinierung, die bis-

her dem BLirger als lndentitatsraster gedient hat, wa-

re dies nur konsequent. Einhergehen wiirde dies dann

mit einem entspryechenden Kérper und Gesundheits-

styling. Rauchen istja bereits heute ein Unterklassen-

phanomen
— laut Sozialstatistik. Gesunde, diszipli—

nierte, leistungsvitale Angestellte rauchen nicht - sie

joiggen.
lm stadtischen Raum ist die Selektion so offen-

sichtlich und ausgiebig diskutiert, dass ich sie hier

wiohl nicht weiter

ausfiihren muB. Yup-

piecity ist halt fiir sie

und nicht fiir alle.

Auch im Bil-

dungsbereich ist die

primare Funktion des

Schul- und Univer-

sitéitssystems zur so-

zialrassistischen Re-

produktion von
.

Schichten und Klassen ausfi‘ihrlich bereits in den60er

Jahren dargelegt worden, 23. von Ivan lllich in seinem

Buch 'Schulen helfen nicht'. Die Prufungsinstrumen-
tarien und C-ebiihren garantieren den AusschluB.

Natiirlich gibt es auch noch den repressiven
direkten Zwang. Die Tendenz ist aber, die Notwendig-
keit seiner Anwendung als Versagen der Gesellschaft

«rite

Nach der

Umsetzung des

IWF-Struktur—

programmes

verarmte ein

grob’er T€li derimyy m

Bevd/kerung
Trinidads und

m
Tobagos.

Slumsiedlung
in Madrid
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tam.

w
,

wahrzunehmen, bzw. sie sozialrassitisch auf bestimm-

te in dieser rassistischen Sichtweise zuriickgebliebenen
Teile der Gesellschaft, z.B. Nichtdeutsche, Sozialhil-

feabhiaingige

Santa Isabel,

Santo Domingo

[44] SF 2/2001

usw. zu be-

schréinken. F‘Lir

diesen Zweck

werden dann

auch mafiose

Strukturen in

Dienst genom-

men, soweit

die Polizei sich

selbst nicht

diesen Struktu-

ren ann'aihert.

Die derzei-

tige Politik

kann in die-

sem Sinn als

Mittel zur Wie-

derherstellung
der Differenz,
als Klassen-

kampf der Mit-

telschichten

gegen den

We

kerung, begrif—
fen werden.

m Das heiBt

nicht, dass

nicht auch vielfaltige andere Herrschaftsverhaltnisse,
Sexismus - Rassismus -

u.a., eine Rolle spielen. Aber

es gibt eine/n Taterln hinter derTat, auch die Globa-

lisierung fallt nicht vom Himmel.

Das heiBt nicht, dass die T'aiterlnnen ihr gesamtes
Handeln vorausplanend abstimmen, um 50 ihre Herr-

schaft zu sichern. Paranoische Konstruktionen von

Weltherrschaft sind eher dazu angetan die tatsachli-

Chen Organisationsformen zu verschleiern. Organisati-
onsformen, die darauf beruhen, dass die weltweit an

der Herrschaft befindliche Mittelschicht sich auch oh-

ne detaillierte Absprache und Ceheimdiplomatie auf—

grund ahnlicher Sozialisation in der Herrschaftspraxis
optimal ergéinzt.

Die Organisationsformen, mit denen sich die Mit-

telschicht weltweit organisiert sind zunehmend nach

dem Prinzip linker Netzwerlke strukturiert.

Die Agierenden, die Mittelschichten, handeln zwar

weitgehend einheitlich, aber nicht aufgrund einer or-

ganisierten Planung, sondern eher aufgrund gleicher
Intressen und Lebensumstande, die sie auic cler Basis

einer Vielzahl yielfailtigster neuer und alter |nstitutio~

nen organisieren und biindeln. Ihre Macht beziehen

sie dabei ebenfalls nicht aus einer klar organisierten
Struktur, sondern aus ihrer hegemonialen Stellung in

allen Bereichen, Medien - Politik — Wissenschaft —

Wirtschaft — Militar -

u.a., der Gesellschaft. Das

primare lnteresse dieser Mittelschichten, und zwar so-

,Rest der Bevol:

wohl cler alten CDU—Anhangerlnnen wie der neuen

C-rijnen- 8c Schroder-Fraktion ist dabei trivialerweise

nicht cler 'Wohlstand fiir Alle' und auch nicht die

'internationale Konkurrenzf'aihigkeit' oder die 'Siche-

rung des lndustrie- und Wirtschaftsstandorts Deutsch-

land', ihr primates Interesse ist vielmehr in cler

Restaurierung cler Klassenstrukturen und der Absi—

cherung ihrer absoluten Dominanz in diesem System
zu sehen. Massenverelendung und die Erhohung der

Arbeitslosigkeit sind nicht Nebenprodukte irgendeiner
diffusen Modernisierung und Globalisierung, sie sind

bewusst herbeigeftihrte Ergebnisse dieser Politik.

Bewusst heiBt nicht unbedingt, dass sich diejeni-
gen, die dies tun, dies klar gemacht haben. Praktisch

jeder Mann weiB im Alltag seinen KOrper geschickt
Zij seinem Vorteil als Repressionsinstrument gegen
Frauen zu verwenden. Untersuchungen dber Korper-

sprache und Gestik belegen dies vielfaltig. Und doch

wiirden die meisten Manner wahrheitsgem'aB be—

haupten, dass ihnen diese bewusst zum eigenen Vor-

teil eingesetzte Korpersprache nicht bewusst ist.

Die Taterlnnen bleiben so auch fiir sich selbst un—

sichtbar, schlieBlich ‘sind sie ja keine Sexistlnnen und

Rassistlnnen'. So komimt es zum Phanomen der ‘anti-

rassistischen' Rassistlnnen, der 'antisexistischen' Sexi-

stlnnen und der 'gewaltfreien' Gewalttaterlnnen, der

Tater, die sich immer in der Opferrolle sehen.

'Wieso muB dieser FuBganger genau vor meinen

Mercedes laufen?’

Anarchistisches Handeln setzt die andauernde

Auseinandersetzung mit den eigenen Verstrickungen
vorraus.

Verstarkt wird die lgnoranz gegeniiber der eigenen
Taterlnnenschaft noch durch die Ausblendung der

aufder kapitalistischen Rationalita‘t fuBenden Gewalt.

So verhungem die Menschen halt nicht aufgrund
des Kapitalismus, sondern aufgrund ihrer starrk'opfi-
gen und kurzsichtigen Verweigerungshaltung ge-

geniiber den kapitalistischen Notwendigkeiten, die in

dieser Lesart als allgemein menschliche Notwendig-
keiten angesehen werden. So sind sie nicht Opfer ka-

pitalistischer Repression, sondern Opfer starrkopfiger
Verfiihrung durch gestrige Sozialismusanhéngerlnnen.
Der Kapitalismus Ubt in dieser Sicht keine Gewalt aus,

er bietet nur ‘Chancen'. Dass die, die diese 'Chancen'

nicht nutzen, evtl. verrecken und falls sie sich wehren,
erschossen werden, hat eher mit der inneren Repres—
sion in einer totalen Institution wie einer lrrenanstalt

zu tun, als mit den klassischen Ablaufen repressiven
Handelns. Der Kapitalismus will immer nur unser

Bestes, und die postmodernen Mittelschichten so—

wieso. Und ahnlich wie die Psychiatrie sich niemals

verantwortlich halten wiirde fiir den durch sie ver-

iibten langsamen Massenmord, ahnlich halt sich auch

diese Mittelschicht fiir vollig schuldfrei, Die Nichtein-

sichtsfahigkeit in die Notwendigkeiten des Kapitalis-
mus wird hier gerade als Symptom der Krankheit

gedeutet.
Der Kapitalismus zahlt seine Toten nicht.
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Anarchismus
und SEIbSt

Uber die Méglichkeiten der Selbstorganisation einer herrschaftsfreien Gesellschaft.

[46] SF 2/2001

Die Gesellschaft. in der wir Ieben, befindet sich heute

in einem dauerhaften Krisenzustand: okonomische

und 6kologische Krisen, Verscharfung der globalen
Probleme, Massenarmut und -arbeitslosigkeit, Prekari-

sierung der Lebensverhaltnisse weiterTeile der Welt-

bevolkerung, Rassismus, Nationalismus, Kriege, na-

tionalistische Demagogie, Stagnierung der Lohne etc.

Gleichzeitig wird von den unkritischen und fortschritt-

soptimistischen Apologeten des Kapitalismus in Poli-

ti k, Okonomie, Wissenschaft und Kulturvon den Chan-

cen der ,,New Economy", von den Vorteilen flexibler

Arbeitsverh'altnisse und der ,,lnternetgesellschaft" ge-

‘sprochen. Kritisches Denken ist heute nicht unbedingt
in Mode, obwohl oder gerade da die soziale Situation

der Menschen sich permanent verscharft. lst all dies

aber Anlass genug, um in einen Kulturpessimismus
zu verfallen und vom baldigen Ende der Menschheit

auszugehen? Keineswegs. Die Welt kann bleiben wie

sie ist, dann sind solche Befilrchtungen nicht unreali-

stisch. Das kapitalistische Weltsystem befindet sich

in einer Entwicklung, die die Herrschaft fiber Men-

schen und die Zerstorung der Natur konsequent vor-

antreibt.

Die Welt darf allerdings nicht bleiben, wie sie ist.

_Nur die Etablierung einer qualitativ anderen Gesell-

schaft ware die Basis f'Lir die Lbsung der globalen Pro-

bleme. Dazu bedarf es aber dem aktiven gesell-
schaftstransformierenden und emanzipatorischen
Handeln des Menschen. Welche Rolle kann dabei die

Gesellschaftstheorie und -kritik einnehmen? Ein kriti-

-. ,
V

, M .
. ,r'r

., . m

M»

sches praktisches Handeln muB wissen, worauf es sich

bezieht, was es verandern will und wogegen bzw. wo-

hin eine Aufhebungsbewegung stattfinden soll. Eine

kritische Theorie der Gesellschaft kann dabei die Rol-

Ie spielen, bestehende Verh'altnisse und die Moglich-
keit deren Veranderung zu .verdeutlichen. Was sie nicht

kann und nicht soll, ist den Menschen vorzugeben, wie

ein alternativer Gesellschaftsentwurf auszusehen hat.

Denn eine Transformations und Aufhebungsbewe-
gung in Richtung einer anderen Gesellschaft kann nur

eine von unten sein. Was Kritische Theorie leisten

kann, ist das Bewusstmachen der Moglichkeiten, zu

denen die geschichtliche‘ Situation selbst herangereift
ist. Sie umfasst immer auch die Anregung zur Phan-

tasie, denn als Einbildungskraft bezeichnet diese ,,ei-
nen hohen Grad der Unabhangigkeit vom Gegebenen,
der Freiheit inmitten einer Welt von Unfreiheit. lm Hin-

ausgehen fiber das Vorhandene kann sie die Zukunft

vorwegnehmen“ (Marcuse 1937, S. 122).
Das‘ aktive selbstorganisierte Handeln der Men-

schen ist also von grundsatzlicher Bedeutung. Und

hier kommt nun ein neues wissenschaftliches Para-

digma ins Spiel: Die Theorie der Selbistorganisation.
Dieser interdisziplinare Ansatz kann emanzipatorisch
gefasst die Moglichkeiten gesellschaftskritischen Han-

delns naher analysieren sowie Grenzen und Perspek-
tiven verdeutlichen. Ziel der Arbeit ,,Soziale Selbstor—

ganisation im informationsgesellschaftlichen Kapita-
|ismus" ist, eine kritische Bestandsaufnahme des

postfordistischen Kapitalismus zu geben und Mog-
lichkeiten von emanzipatorischer sozialer Selbstorga-
nisation heute und in anderen Gesellschaftsformatio-

nen (als potentiellen Zukilnften) zu verdeutlichen.

Anarchie - Demokratie -

Selbstorqanisation

lm Anarchismus wird eine Vorstellung von Demo-

kratie als Reprasentativdemokratie abgelehnt, da dies

die Verwaltung einer Mehrheit durch eine Minderheit

bedeute, also die Herrschaft von gewahlten Reprasen-
tantlnnen, die im Parlament Entscheidungen treffen,

Uber das
m

,

f g“ f 3% gr ; Volk.Nichts-
'

t ,
l

’

' destotrotz
.

. «i
‘

~

,

w .' Egiiggiéij gibtesAn-
satze, die

Anarchie als Demokratie begreifen. Demokratie nicht

im Sinne einer Reprasentationsherrschaft, sondern im

Sinn einer unmittelbaren, direkten Selbstbestimmung
von Entscheidungen durch die Betroffenen. Die bilr-

gerliche Demokratie koppelt dazu im Gegensatz ste-

hend Entscheidung von den Betroffenen ab.

,,Demokratie" kommt von den W6rter ,,demos"
(Volk) und “kratein" (herrschen, Macht ausuben) und

bedeutet damit eigentlich ,,Volksherrschaft". Herr-

schaft wird aber fiber jemanden ausgeilbt. Damit

waren eine Vereinbarung von Demokratie und Selbst—

organisation also geradezu ausgeschlossen. Wird al-
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Ierdings Demokratie als die Moglichkeit und

Macht des Volkes, samtliche Entscheidungen
selbst zu treffen, gesehen oder als ,,Vo|ks-Selbst-

bestimmung" (Burnicki 1998, S. 9), so kann Anar-

chie sehr wohl als direkte Form der Demokratie be-

zeichnet werden.

,,Direkte Demokratie meint also die unmittelbare

,Volk'-Selbstbestimmung. [...] [Das Volk] sind alle Leu-

te, die von einer Politik betroffen sind, egal, welche

Sprache, Religion, Hautfarbe oder OhrengréBe sie ha-

ben. [...] Anarchie heiBt Herrschaftslosigkeit. Die Um-

setzung von Herrschaftslosigkeit bedeutet Direktde-

mokratie. Das, was Anarchie beinhaltet, ihr Gegen-
stand also, ist Direktdemokratie. Direktdemokratie

bedeutet, dass sich die Menschen — olnne Eliten zu

bilden — selbst organisieren“ (Burnicki 1998, 5. 9f).
Damit ist der Zusammenhang Anarchismus

— De-

mokratie —

Selbstorganisation hergestellt, es bedarf

aber noch einer genaueren Untersuchung, inwiefern

dieses Verstandnis von Selbstorganisation mit einem

Konzept sozialer Selbstorganisation vereinbar ist.

lm C-egensatz zu einem unreflektierten und un—

dialektischen Verst'andnis von Demokratie, das die

Dialektik von Allgemeinem und Besonderem gewis—
56F Begriffe vernachlassigt, erscheint die anarchisti-

sche Philosophie bei naherer Analyse als eine eigen—

standige Konzeption von Demokratie. Unterscnied-

liche anarchistische Ansatze wie Mutualismus,

lndividualana‘rchismus, kommunistischer Anarchis-

mus, libertarer Kommu'nalismus und Anarchosyndi-
kalismus vereint ein Verstandnis, das sich gegen jede
Form der Herrschaft wendet. lnsbesondere wird in

F1596 gestellt, daB es einer staatlichen Autoritat be-

darf, um Entscheidungen verantwortungsvoll zu tref-

fen. Der Staat wird als eine Instanz gesehen, die die

kaPitalistische Gesellschaft durch Gewalt, Repression
und Zwang aufrechterhalt. Dazu ist die staatliche Au—

toritat und die Zurechtweisung der BUrgerlnnen durch

Gesetze notwendig. Das Menschenbild des Anarchis-

mus ist eines, das davon ausgeht, dass die Menschen

bei Aufhebung der bestehenden kapitalistischen Wi-

dersPriiche die Kompetenz erlangen kénnen, Ent-

SCheidungen verantwortlich zu treffen und ein hohes

lVlaB an Solidaritat, Altruismus, Kooperation und C-e-

meinsinn zu zeigen.
Dazu sind partizipatorische Strukturen notwen-

dig, die den Menschen ein hohes Mali an Autonomie

rer-

méglichen und ihnen

die moglichkeit geben,
an allen Entscheidungen,
die sie betreffen, teilzu-

nehmen. Die entsprechen—

den in Betracht gezogenen
Organisationsformen sind

zumeist Ratemodelle auf

der Basis von Versamm-

lungen von Betroffenen.

Unter sozialen Infor-

mationen konnen wir allge-
mein Strukturen verstehen,

die aus dem Zusammenwir-

ken mehrerer lndividuen

emergieren. Emergenz heilSt

dabei, dass eine Einzelperson
die entsprechende Struktur

nicht etablieren kr'jnnte und da-

her mit anderen zusammenwir—

ken muB. Als eine Art soziale

Information konnen Gesetzr

gesehen werden. DerAnarchis-

mus wendet sich gegen Geset—

ze, da er sie als staatliche

Mittel zur Entmachti-

gung, Beherrschung
und Disziplinierung der

lndividuen begreift.
Peter Kropotkin (1985) be-

schrieb in diesem Zusammen-

hang Gesetze als modernen

Fetisch. Die meisten Menschen

konnen sich demnach ein Zusam-

menleben ohne Gesetze nicht vorstel-

len, die Ermoglichung des gesellschaftli-
chen Umgangs wird Gesetzen zugeschrie-
ben. Der tatsachliche Zweck der Gesetze ist

jedoch der Schutz von Privateigentum und

Kapitalismus. .

Wenn Anarchistlnnen sich gegen Gesetze aus-

spreclnen, was sind dann die sozialen lnformationen

Foto: Theo Heimann
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der Gesellschaft, die sie sich vorstellen? Es wird da-

von ausgegangen, dass im Anarchismus Entscheidun-

gen getroffen werden konnen, mit denen die Men-

schen leben kénnen, da sie selbst an der Ausarbeitung
als Betroffene teilgenommen haben. Nichtsdestotrotz

gibt es in jeder Form der Gesellschaft soziale Normen

und Werte. DerAnarchismus geht davon aus, class die-

se Normen undWerte darin bestehen, class die Men-

schen in einer herrschaftsfreien Gesellschaft verant-

wortungsvoll, solidarisch und altruistisch handeln und

dass sie die Eigennutzenmaximierung zu Gunsten der

Berlicksichtigung allgemeiner lnteressen aufgeben.
Durch eine Sozialisierung in einem gesellschaftlichen
System, das auf Werten wie Kooperation, Solidaritat

und Altruismus an Stelie von Konkurrenz, Eigennut-
zenmaximierung und Egoismus basiert, kann dies sehr

wohl moglich sein. So etwas ist aber fijr viele Men-

sChen unter den bestehen Verhaltnissen nur schwer

vorstellbar, da im Kapitalismus alle gesellschaftlichen
Bereiche dem Konkurrenzp‘rinzip unterworfen sind. So-

ziale lnformationen rm Anarchismus sind also Ent-

scheidungen und Werte wie Solidaritat, Kooperation,
Altruismus, Verantwortung und Selbstbestimmung.

Wie sieht es nun mit dem Selbstorganisationsgrad
anarchistischer Entscheidungsstrukturen aus? Unter

Sozialer Selbstorganisation wird verstanden, dass ln-

dividuen, die von Strukturen betroffen sind, Eintreten,
Form, Verlauf und Ergebnis des Prozesses der Struktu-

retablierung selbst bestimmen und gestalten konnen,
indem sire durch Wechselwirkungen aufder Mikroebe-

ne Strukturen auf der Makroebene hervorbringen Wir

konnen von einem mangelnden Selbstorganisations-
ycharakter représentativdemokratischer Modelle aus—

gehen; des weiteren ist direktdemokratischen Struk-

turen ~ wie sie auch im Rahmen der biirgerlichen
Gesellschaft verwirklicht sind —, bei denen die Ent-

scheidungsausarbeitung von den Betroffenen entkop-
pelt wird, die Gefahr eines Ubergangs zu plebiszitaren
Modellen immanent, bei denen jegliche Selbstorgani-
sation erlischt und durch Fijhrungspersonen verun-

mdglicht wird. So war beispielsweise das Gesell-

schaftsmodell des Nationalsozialismus an Vorstellun-

gen eines plebiszitaren Fuhrersystems angelehnt.
Der Anarchismus koppelt die Entscheidungsfin-

dung unmittelbar-und relativ vollstandig an die Be-

troffenen. JedeR soll dieselbe Méglichkeit haben, Ent-

scheidungen, die ihn/sie betreffen, mitzugestalten.
Staatskritik wird dabei immer auch als Parlamentaris-

muskritik verstanden, da in einem derartigen politi-
schen System den Menschen die Verantwortung, Ent-

scheidungen zu treffen, abgesprochen werde, um die

Beherrschung einer Mehrheit durch eine Minderheit

(vgl. z.B. Bakunin 1995, S. 118; Bakunin 1999, S. 130i)
aufrechtzuerhalten. Moderne Staatswesen kdnnen dav

her kaum als Demokratien im Sinn cler unmittelbaren

Volksselbstbestimmung in alien gesellschaftlichen Be-

langen aufgefasst werden, sondern vielmehr als olig-
archische Systeme. Anarchistlnnen wie Murray Book—

chin sehen den Anarchismus als die Form tatsachli—

Cher Demokratie, da es hier keine Entm'achtigung des

Volkes ClLerl'l die Wahl von Repr'asentantlnnen und die

Entkopplung der Entscheidungsfindung von den Men-

schen, die mit den einmal getroffenen Entscheidun-

gen Ieben miissen, gabe (vgl. z.B. Bookchin 1992,

1996).
Anarchistische Entscheidungsmodelle entsprechen

daher der Vorstellung von sozialer Selbstorganisation
besser als die modernen Staatswesen, die auf repra-
sentativ- und in eingeschranktem AusmaB auf direkt-

demokratischen Mechanismen beruhen. Es gilt in der

anarchistischen Theorie geradezu als wesentliches ide-

al, dass Betroffene kooperieren, um durch Wechsel-

wirkungen Entscheidungen, die einen basisdemokra—

tischen R'L'Ickhalt haben, hervorzubringen. Und dies

ist auch der lnbegriff sozialer Selbstorganisation.
Exklusvie soziale lnformationen werden in einem

sozialen System etabliert, in dem es soziale Hierar-

chien gibt. Dabei Uben Teilsysteme, die in der Hierar—

chie weiter oben stehen, Herrschaft fiber weiter un-

ten stehende Teilsysteme aus. AuBerdem zeichnet sich

diese Hierarchie durch e‘ine asymmetrische Machtver—

teilung aus. ln einem solchen hierarchischen sozialen

System entstehen haufig Entscheidungen dadurch,
class sie von méchtigeren Teilsystemen getroffen wer-

den, indem sie die Vorteile, die sie dadurch besitzen

(2.8. bessere Verf'Ligbarkeit von notwendigen Ressour—

cen, Informationen, usw.), nutzen. Die Ergebnisse sol-

cher Entscheidungen bezeichnen wir als exklusive

soziale lnformationen; die sozialen lnformationen in

Gesetzesform, die unsere moderne Gesellschaft we-

sentlich pragen, sind exklusiv, da sie von einer Min-

derheit, die sich alle paar Jahre durch Wahlen legiti—
mieren léBt und sich dadurch auch verandern kann,
unter dem Ausschluss der Mehrheit getroffen werden.

Gesetze stellen also grundsatzlich immer eine Form
’

der exklusiven sozialen

Information dar und

sind daher den sozialen

Selbstorganisationspo-
tenzen der Menschheit

entgegengesetzt.
Der Anarchismus wendet sich gegen Herrschaft,

Hierarchien und asymmetrische Machtverteilungen. Es

ist daher naheliegend, dass es ihm um die Eliminie-

rung der Dominanz exklusiver sozialer lnformationen

geht. Bei naherer Betrachtung wird deutlich, dass die

Vorstellungen iiber anarchistische Entscheidungspro-
zesse tatsachlich durch inklusive soziale lnformationen

gepragt sind. Als inklusive soziale lnformationen se-

hen wir soziale Informationsstrukturen, die sich da-

durch auszeichnen, dass alle Elemente eines sozialen

Systems, die von derAnwendung der entstehenden so-

zialen Information betroffen sind, diese durch Wech—

selwirkungen gemeinsam hervorbringen und dass je—



des Individuum dieselben Moglichkeiten und Mittel

hat, um die entstehende lnformationsstruktur in sei-

nem eigenen Sinn zu beeinflussen. Dem Anarchismus

geht es um die unmittelbare Entscheidungsfindung
durch Betroffene unter Abwesenheit von Autorit'at,
Herrschaft und Hierarchie. Die Abwesenheit solcher

Strukturen, Verhaltnisse und Prozesse kann als

Annaherung an eine Symmetrisierung der Macht-

verhaltnisse gesehen werden. Symmetrische Mac’ht

bedeutet, dass jedeR Betroffene dieselben Moglich-
keiten und Ressourcen besitzt, entsprechende Ent-

scheidungen im eigenen Sinn zu beeinflussen. Par-

tizipatorische Ba5isdemokratie, alle Betroffenen ent-

scheiden alles, das sie betrifft —

so konnte ein Ideal

des Anarchismus formuliert werden. Und dieses Ideal

kommt der Vorstellung der Etablierung inklusiver so-

zialer Information ‘durch Prozesse cler sozialen Selbst—

Organisation sehr nahe.

Es kann gesagt werden, class der Anarchismus von

kleinen organisatorischen Einheiten ausgeht, in denen

basisdemokratische Entscheidungen getroffen wer-

den. Dabei ist es eine Streitfrage, ob ein Konsens er-

zielt werden sollte oder ob Mehrheitsabstimmungen
fiber Entwijrfe, an deren Ausarbeitung alle Betroffe-

nen beteiligt waren, stattfinden sollten. Mehrheitsbe-

schliisse erhohen den Exklusionsgrad demokratisclier
Prozesse, da der Mehrheitswille verbindlich gilt und

der Wille der Minderheit unberiicksichtigt bleibt. Der

Selbstorganisationsgrad sinkt dadurch also und so-

ziale Informationen, die in dem Sinn inklusiv sind, dass

IEdeR dieselbe Moglichkeit der Gestaltung und Mit-

bestimmung hat, bekommen einen zus'atzlichen, nam-

|ich exklusiven Charakter. In einer anarchistischen Ent-

SCheidungsstruktur mit Mehrheitsprinzip haben Ent-

Scheidungen einen inklusiv-exklusiven Charakter: Die

Exklusion besteht im Mehrheitsprinzip, die Inklusion in

dem hohen MaB der Beteiligung aller Betroffenen.

Konsensentscheidungen waren also die Idealform, um

inklusive soziale Informationen zu etablieren.

Allerdings mijssen auch jene Einw'ande gegen daS

Konsensprinzip beachtet werden, die Murray

Bookchin und andere einbringen (vgl. z.B. Bookchin

1994): Es kann nicht von homogenen Interessen und

Meinungen ausgegangen werden, daher werden

mehrheitsféhige Meinungen Minderheitenpositionen
méglicherweise unterdrijcken oder jene, die sich der

Mehrheit nicht anschlieISen wollen, aus dem Ent-

Scheidungsprozess hinausdrangen. Dann entsteht ein

formaler Konsens, eine formelle inklusive soziale

information, die jedoch in dem Sinn wiederum exklu-

siv ist, dass der Konsens nur ein Konsens der Mehrheit

ist, die sich gegen Minderheiten wendet.

ES kann wohl keine allgemeine Empfehlung fiirdie

Anwendung von Konsens- oder Mehrheitsprinzip von

Anarchistlnnen gegeben werden, da dies eine prakti-
sche Frage ist, die einzig von Gruppen, die einen ba-

sisdemokratischen Anspruch haben, in konkreten Si-

tuationen gelost werden kann. Sehr wohl aber mei-

nen die meisten Anarchistlnnen, dass ein Konsens

darijber erreicht werden sollte, ob in einer konkreten

Entscheidungssituation das Konsens- oder das Mehr—

heitsprinzip anzuwenden ist. Ansonsten entsteht nam—

lich sehr leicht Handlungsunfahigkeit.
Charakteristisch fiJr Ratemoclelle, auf die sich der

Anarchismus haufig bezieht, sind foderalistische Vor-

stellungen, nach denen Entscheidungen, die nicht nur

eine Organisationseinheit be-

treffen, sondern mehrere, in

der Form von Foderationsra-

ten behandelt werden sollten.

Im allgemeinen'wird in der

Demokratietheorie davon aus!

gegangen, dass direkt- und

basisdemokratische Entschei-'

dungsmechanismen in groBen
Organisationsstrukturen
schwierig sind und fLir kleinere

organisatorische Einheiten ge-

eignet sind. Im Fall von Ver-

sammlungsmodellen scheitert

ein Rat, in dem alle Betroffe-

nen direkt miteinander disku-

tieren, spatestens dann, wenn

es zu viele Menschen sind, die

eine Entscheidung miteinan-

der gestalten wollen. Zehn-

tausende konnen nicht auf

demokratische Weise in einer

Versammlung direkt miteinan-

der kommunizieren. Daher

sind Federationsmodelle fiJr den Anarchismus nahe-

liegend.
Nach anarchistischen Vorstellungen sind in Fode-

rationsraten Delegierte der unterhalb der Federation

liegenden organisatorischen Einheiten vertreten. Die

un'terschiecllicheGestaltungsweise dieser Rate hat

Einfluss auf den Inklusions- und Exklusionsgrad der

entstehenden sozialen Informationen. Eine wesentli-

che Frage besteht darin, ob Delegierte entschei-

dungsbefugt sind oder ob sie als reine kommunikati-

ve Schnittstellen betrachtet werden. Viele Rétemodel-

le gehen davon aus, class Delegierte von ihrer Basis

gew'ahlt werden sollen undjederzeitvon ihr abberufen

werden konnen. Damit ist die Vorstellung verbunden,
dass diese Delegierten im eigenen Ermessen in F6de-

rationsraten entscheiden. Es entsteht damit aber die

Gefahr der Loslosung von Entscheidungen von ihrer

Basis. Insbesondere ist dies problematisch, wenn es

mehrere Foderationsstufen gibt und dieselben Dele-

gierten die Moglichkeit haben, in mehreren Stufen ver-

treten zu sein und unabhangig von ihrer Basis Ent-

scheidungen zu treffen. Es kann dann sehr leicht, so

eine haufig lautende anarchistische Kritik, zurAusbil-

dung von Hierarchien und asymmetrischer Machtver—

teilung kommen. lst dies der Fall, so werden derSelbst-

organisations- und lnklusionsgrad der in den Fodera-

tionsraten entstehenden sozialen Informationen

deutlich‘ abgeschw'acht. Entscheidungen, die in Fode-

rationsraten entstehen, betreffen viele Menschen. Im

beschriebenen Fall, hat aber nicht mehrjedeR diesel-
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be Moglichkeit, Entscheidungen zu beeinflussen. De-

legierte haben dann mehr Macht als ihre Basis.

Wiederum anders zu betrachten ist ein horizon-

tales Modell, das davon ausgeht, dassDelegierte kei-

nen Spielraum zur selbstandigen Entscheidung
bekommen sollten, sondern Kommunikationsschnitt-

stellen

zwischen

organisa-
torischen

Einhei-

. ten oder

Interessensgruppen darstellen. Soll eine Entscheidung
getroffen werden, so treffen Delegierte aller Einheiten

und Interessensgruppen, die davon betroffen sind, zu-

sammen und diskutieren das Problem. Sie konnen al-

lerdings keine Entscheidungen treffen, miissen also

wiede'rum Rdcksprache mit ihren Basen halten, deren

Meinung sich durch den iibergreifenden Diskussions-

prozeB mbglicherweise ge'aindert hat. Die Delegierten
vertreten die Interessen ihrer Basis in Diskussionen mit

anderen Gruppen und sind Kommunikationsschnitt-

stellen zwischen ihrer Basis und den Menschen, die

sich in anderen Gruppen und Einheiten organisieren.
Der Selbstorganisations- und lnklusionsgrad des

horizontalen ist im Vergleich zum hierarchischen Ra-

temodell h‘oher, da die Delegierten darin nicht eine

Kompetenz erlangen, die es _erlaubt, Entscheidungen
von ihrer Basis loszulosen. Denkbar ist es z.B., dass in

derartigen Fode‘rationsraten sehr wohl ein Konsens

hergeStellt werden kann, indem die Delegierten im

Auftrag ihrerjeweiligen Basis miteinander diskutie-

ren und die lnteressen und Meinungen ihrerjeweili-
gen Basis darlegen. Auch Mehrheitsentscheide in der

Form von Wahlen, bei denen die Stimmen einzelner or-

ganisatorischer Einheiten gewichtet werden, um'

Machtasymmetrien auf Grund verschiedener GroBen

der Einheiten zu minimieren, sind vorstellbar. Eine wei-

t'ere Moglichkeit sind Mehrheitsentscheidungen, bei

denen die Delegierten des Federationsrates im Aufs

trag ihrer jeweiligen Basis abstimmen. Dabei muB zu-

erst eine eindeutige Festlegung der Basis erfolgen,
was bei einer Abstimmung, an der alle Betroffenen

direkt beteiligt sind, nicht cler Fall ist. Es muB jedoch

gesagt werden, class auch derartige Mehrheitsent-

scheide auf foderaler Basis den lnklusions- und Selbst-

organisationscharakter der entstehenden sozialen In-

formationen schw'achen.

Allgemein kann festgehalten werden, dass anar-

chistische Entscheidungsmodelle, die sich durch De-

zentralit'a‘t, Basisdemokratie, kleinere organisatorische
Einheiten, RatemOdelle, den Federationsgedanken
und die Selbstbestimmung Betroffener charakterisie-

ren Iassen, der Vorstellung von sozialer Selbstorgani-
sation naher kommen als etablierte représentativ- und

direktdemokratische (Volksentscheid, Volksbegehren,
Volksinitiative usw.) Modelle und Elemente, da sie die

Etablierung inklusiver sozialer lnformationen zu einem

wesentlichen Bestandteil ihres Ansatzes machen. Es

geht dabei um die Vorstellung, diass Betroffene die

Entscheidungsprozesse, als deren Ergebnisse soziale

Informationsstrukturen entstehen, selbst bestimmen

und gestalten konnen und dass sie unter verander-

ten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen auch die

Fahigkeiten entwickeln kbnnen, dies in der Praxis

durchzufiihren. Es wird von anarchistischer Seite ar-

gumentiert, class der bestehende Gesetzes- und

Staatsfetisch sowie die kapitalistischen Verhéltnisse

dazu beitragen, class unter den herrschenden Bedin-

gungen eine radikale Basisdemokratie, wie sie der An-

archismds befiirwortet, fiir die Menschen nur schwer

vorstellbar ist.

Der Selbstorganisationschara kter von Reprasen-
tativmodellen ist gering, da Entscheidungen, von den

Menschen, die von den resultierenden (exklusiven)
sozialen lnformationen betroffen sind, entkoppelt wer-

den. Moderne direkitdemokratische Vorstellungen, die

sich auf groBe Staatswesen beziehen, tragen die Cue—

fahr in sich, class damit autorit‘are und plebiszitare Ele-

mente transportiert werden. Die Geschichte hat ge—

zeigt, dass Systeme mit F'Lihrungsfiguren und plebis-
zitaren Entscheidungsstrukturen zum Erloschen jedes
Selbstorganisationscharakters f‘Lihren. Der Selbstor-

ganisationsgrad von direktdemokratischen Mechanis-

men kann i.A. hoher eingestuft als jener von repra-
sentativdemokratischen. Dieser Selbstorganisations-

grad ist aber noch immer ein sehr eingeschrankter, der

vielf'ailtigen Limitierungen und Exklusionen unterliegt.
Anarchistische Entscheidungsmodelle konnen als eine

Alternative zum bestehenden Mangel an inklusiverso-

zialer information betrachtet werden, sie betonen die

soziale Selbstorganisation und kennen als eine Form

partizipatorischer Basisdemokratie betrachtet werden,
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Bekanntlich bezeichnete der Gegensatz zwischen

Marx und Proudhon den Anfang cler Spaltung zwi-

schen dem etatistischen und dem libertaren Soziaiis-

mus )ieine Spaltung, die ihren Hohepunkt in dem Streit

zwischen Marx und Bakunin innerhalb der Ersten ln-

ternationale fand. Heute, fast ein und einhalb Jahr-

hunderte nach dieser Debatte, liegt das Soziaiistische

Projekt in Triimmern nach dem Zusammenbruch der

beiden Ausdrucksformen des etatistischen Soziaiismus

(die Soziaiismus-Version, die seitjener Zeit die soziali-

stische Bewegung beherrscht hat), namlich der »rea|

existierende Soziaiismusrr des Ostens und die Soziai-

demokratie des Westens. Dariiber hinaus hat der Zu-

sammenbruch der etatistischen Version cles Soziaiis-

mus nicht zu einer Wiederbelebung seiner libertaren

Version gefLihrt.
Der gegenwa‘rtige Misserfolg cles libertaren So-

ziaiismus ist kein Zufall. Denn er hat etwas mit derTat-

'sache zu tun, dass bis heute nur wenige Libertare (be-
sonders Murray Bookchin) versucht haben, die liber-

tare Theorie insgesamt zu erneuern, und dass keiner

von ihnen (mit der Ausnahme von Democracy & Na-

ture) den Versuch unternommen hat, sie mit der Wirk—

lichkeit der heutigen internationalisierten Marktwirt—

schaft in Einklang zu bringen. Statt dessen sind sie

entweder bei den alten Debatten mit etatistischen So-

zialisten stecken geblieben, oder haben sich verschie-

denen Formen eines fernostlichen lrrationalismus zu-

gewandt nTaoismus, Zen usw.«.

Heute kann eine erneute Uberpriifung der Marx-

Proudhon-Debatte, wie sie insbesondere in den zwei

)Misére5( zum Ausdruck kommt, im Lichte des Zusam-

menbruches der sozialistischen Bewegung besonders

niitzlich sein. Eine genaue Analyse dieser Debatte

wird zeigen, dass eine Wiederbelebung libertarer

Theorie sowohl den etatistischen als au'ch den liber-

taren Soziaiismus transzendieren muss in einer Syn-
these der zwei historischen Haupttraditionen nder

sozialistischen und der demokratischen »mit den ra-

dikalen Stromungen innerhalb der neuen gesell-
schaftlichen Bewegungen (griine, feministische, au-

tonomistische und ahnliche Bewegungen). Ich will im

folgenden versuchen, diese Debatte in Verbindung
mit Marx' und Proudhons jeweiligen Ansichten auf

drei wesentlichen Gebieten von Unterschieden bzw.

Ahnlichkeiten zwischen ihnen zu untersuchen: 1. Me

thodologie, 2. Marktwirtschaft und Wettbewerb, 3.

Demokratie.

Uber Marx' undl Proudhons

»Wissenschaften« hinaus.

Weder Marx noch Proudhon hegten Zweifel an dem

>rwissenschaftlichen<< Charakter ihrer eigenen Theori-

en. Das war natiirlich zu erwarten, wenn man bedenkt,
class zu der Zeit, da sie ihre eigenen Befreiungspro-
jekte entwickelten, der »Szientismus«, d.h. der liber-

triebene Glaube an alles nwissenschaftlicheu, seinen

Hohepunkt erreicht hatte.
So versuchte Marx auf der Grundlage von Veran-

derungen in der »okon0mischen Sphareu, eine allge-
mein gflltige Deutung der gesamten Menschheitsge-
schichte zu liefem und die sozialistische Transforma-

tion der Gesellschaft historisch notwendig zu machen.

Marx zweifelte nicht an dem nwissenschaftlichenu

Charakter seiner okonomischen Gesetze, die er als

»eherne«, unvermeidliclne Ergebnisse liefernde Gesetze

ansah, oder aber an dem iiobjektivenrr Charakter seiner

ganzen Konzeption, die ereinem naturgeschichtlichen
ProzeB gleichsetzte. nEs handelt sich um diese Geset-

ze selbst, um diese mit eherner Notwendigkeit wir-

kenden und sich durchsetzenden Tendenzen. mein

Standpunkt, der die Entwicklung der okonomischen

Gesellschaftsformation als einen naturgeschichtlichen
ProzeB auffaBt ...«1

Ahnlich hegte Proudhon, der frUher als Marx

schrieb, keinerlei Zweifel an dem »wissenschaftlichen«

und nobjektivenu Charakter seiner Theorien. 50 legen
etwa schon die Anfangssatze des ersten Kapitels sei-

ner Philosophie des Elends Zeugnis seines Glaubens

an die Wirtschaftswissenschaft ab: nlch behaupte die

WlRKLlCH KElT einer Wissenschaft von der Wirt—

schaft.« Und weiter: »lch behaupte andererseits die

absolute Zuverlassigkeit sowie den fortschrittlichen

Charakter der Wirtschaftswissenschaft, die meiner

Meinung nach von allen Wissenschaften die umfas-

sendste, die reinste und diejenige Wissenschaft ist, die

am besten in Tatsachen umgesetzt ist.«2

Proudhon faihrt mit der Versicherung fort, dass er

die npolitische Okonomieu von Adam Smith, Ricardo.

Malthus und J.-B. Say (d.h., was wir heute )iorthodoxe

Volkswirtschaftslehre« nennen warden) nicht als Wis-



senschaft ansieht; vielmehr betrachtet er sie als »Sam-

melsurium von Theoriem und charakterisiert sie tref-

fend als ndie organisierte Praxis des Diebstahls und

cles Elends<< Des weiteren lehnt er ab, was damals als

sozialistische Volkswirtschaftslehre gait, indem er er-

klart, dass sowohl. die orthodoxe als auch die soziali-

stische Volkswirtschaftslehre »der Untreue gegeniiber
der Wissenschaft SChUldlg« sind, »da einerseits die p0-

Iitische Okonomie ihre theoretischen Lappen ftir Wis-

senschaft ausgibt und die Moglichkeit weiteren Fort-

schritts leugnet und andererseits der Sozialismus der

Uberlieferung den Laufpass gibt und daraufabzielt,

die Gesellschaft auf unauffindbaren Grundlagen neu

zu errichtem. Und nachdem er Zugegeben hat, dass

sowohl die orthodoxe wie auch die sozialistische

Volkswirtschaftslehre sich auf »eine gemeinsame Au-

toritéit<< berufen, von derjede von ihnen behauptet, un-

terstiitzt zu werden, namlich die )inSSENSCHAFila,

verkiindet Proudhon die Uberlegenheit seiner eigenen
nWissenschaftu folgendermafien: »Was schreibt nun

in einersolchen Lage die Wissenschaft vor? wSicherlich

nicht, in einem willkijrlichen, kaum faBbaren, unmog-

lichen Juste milieu stehen zu bleiben, sondern noch

mehrzu verallgemeinem und ein drittes Prinzip zu ent-

decken, ein Faktum, ein hoheres Gesetz, das die Fikti-

0n des Kapitals und den Mythos des Eigentums erkl'art

und dieses Prinzip mit der Theorie vereinbart, die das

Entstehen allen Re‘ichtums derArbeit zuschreibt. Das

muBte der Sozialismus, wenn er logisch zu Werke ge-

hen gewollt hatte, unternehmen. Es gentigt, zu sa-

Qen, dass es eine For-

mel der Versohnung
eren muB, fiber 50-

Zialistischen Utopien
und verkUrzten Theori-

en der politischen Oko-

Homie stehend, und

dass es darum geht,
die zu entdecken.«2

In der gleichen

Geisteshaltung sah

Marx es als seine erste

AUfgabe an, Proud-

hons nWissenschaft<<

beiseite zu schieben. Und so steht denn auch im Mit-

te'PUnkt seiner gegen Proudhon gerichteten Kritik der

Unwissenschaftliche Charakter von dessen Theorie.

50 hebt er in einem Briefan J.B. Schweitzer hervor: »Ich

zeigte darin (sc. in Das Elend der Philosophie) u.a., wie

Wenig er in das Geheimnis derwissenschaftlichen Dia-

lektik eingedrungen; und wie er mit den Utopisten
auf eine sogenannte )Wissenschafh Jagd macht, wo-

durch eine Formel fordie iLosung dersozialen Frager a

priori herausspintisiert werden soll, statt die Wissen-

SChaft aus der kritischen Erkenntnis cler geschichtli-
Chen Bewegung zu schépfen, einer Bewegung, die

selbst die materiellen Bedingungen der Emanzipation

Produziere. (Wissenschaft reduziert sich fiir ihn and

die winzigen Proportionen einer wissenschaftlichen

Formel; er ist ein Mann auf derSuche nach Formeln.).«3

So ist also klar, class Proudhon und Marx versuch-

ten, sich auf objektive Theorien und Methoden zu st'Lit-

zen, um die Notwendigkeit einer alternativen Gesell-

schaft zu rechtfertigen. Das unausgesprochene Argu-
ment zugunsten eines solchen Zuganges beinhaltet,
class derartige Theorien und Methoden in derTat »ob-

jektive Prozessea widerspiegeln, die in der Gesellschaft

bzw. in der natiirlichen Welt wirksam sind. Wie lChl je-
doch an anderer Stelle4 zu zeigen versucht habe, ist

die Wahl einer >>wissenschaftlichen<< bzw. nobjektivi-
stischen« Methode zur Rechtfertigung einer alternati-

ven Gesellschaft sowohl problematischi, als auch nicht

wtinschenswert.

Sie ist problematisch, weil nach der endgi'jltigen
Einfiihrung des Ungewissheitsgrundsatzes und der

Chaostheorie in die Wissenschaft des 20. Jahrhun-

derts nur noch Wenige glauben, dass es noch immer

moglich sei, »objel<tiven« »Gesetze« oder »Tendenzen«

des gesellschaftlichen Wandels herzuleiten. Wenn Ur-

sache und Wirkung sogar in der Physik ungewiss sein

konnen und der Bezug auf notwendige und allgemein

giiltige Gesetze sogar hinsichtlich der natiirlichen Welt

strittig ist, dann ist doch wohl klar, dass objektive Cue—

setze oder Tendenzen zu postulieren, die auf die Ge-

s'ellschaft anwendbar seien, zumindest absurd ist.

Sie ist nicht wflnschenswert, weil es eine ganz ein-

deutige Verbindung zwischen der nVerwissenschaftli-

chung« jenes Vorhiabens in den Handen von Marxi-

sten-Leninisten und der folgerichtigen Bdrokratisie-

rung sozialistischer Politik sowie der totalitaren

Transformation gesellschaftlicher Organisation gibt.
Mit anderen Worten, es war genau die marxistische

,Verwandlung des sozialistischen Projekts in eine »0b-

jektiveu Wissenschaft, die ganz wesentlich zur Errich-

tung neuer hierarchischer Strukturen in der sozialisti-

schen Bewegung beigetragen hat. Die Grundlage die-

ser neuen hierarchischen Strukturen war die

gesellschaftlicheTeilung, die zwischen derAvantgarde
einerseits geschaffen wurde, die als einzige tatsach-

lich in der Lage war, die Bewegung zu fiihren, und

den nMassem andererseits. Und es ist ja eine wohl-

bekannte geschichtliche Tatsache, class sowohl in den

vorrevolutionaren marxistischen Bewegungen, als

auch in den nachrevolutionaren Regierungen die

Rechtfertigung der Konzentration Von Macht in den

Handen der Parteieliten auf der »Tatsache« grflndete,
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dass sie allein nwusstenic, wie die Geschichte auszule-

gen war und wie in geeigneter Weise gehandelt wer-

den musste, um den historischen ProzeB zum Sozialis—

mus zu beschleunigen.
Deshalb ist die Tatsache, dass Proudhon in sei-

nem Briefwechsel mit Marx die Umwandlung des 50-

zialistischen Projekts in eine neue Religion zurflck zu

weisen schien (iispielen wir uns nicht als Apostel ei-
ner neuen Religion auf; und ware diese Religion auch
die Religion der Logik, die Religion der Vernunftus),
kein Zeichen dafiir, dass, hatte der Anarchismus

Proudhons anstelle des Marxschen Sozialismus die Be-

wegung beherrscht, die Schaffung neuer hierarchi-
scher Strukturen vermieden worden ware. Es sind ja
nicht die Absichten von Marx, Proudhon u.a. als sol-

che, die zu einer derartigen Entwicklung fiJhren konn-

ten, sondern die »Verwissenschaftlichungii bzw. »Ob-

jektivierungi< cles Befreiungsprojekts (von Marx zu

Proudhon und von Kropotkin zu Bookchin), die un-

ausweichlich zur Schaffung einer neuen hierarchi-
schen Teilung innerhalb der Befreiungsbewegung
fijhrt zwischen den Inhabern der >>wissenschaftlichen<<
bzw. nobjektivem Wahrheit und dem Rest

Aber, wenn auch der modernistische Objektivis-
mus fragwijrdig und nicht wUnschenswert zu sein

scheint, so bedeutet das nicht, dass der post-moder-
nistische Subjektivisrnus weniger fragwijrdig und wL‘m-

schenswerter ware. Der Postmodernismus kann leicht
zu allgemeinem Relativismus und lrrationalismus

fiihren, wenn nicht gar zu vollstandiger Aufgabe radi-

kaler Politik. So impliziert‘die Ubemahme eines post-
modernen iiveraillgemeinerten Konformismus«6 in der
Tat die Aufgabe jeglicher ldee eines Befreiungspro-
jekts unter dem Vorwand, »Vielstimmigkei_t« ertonen zu

lassen, und unter dem (rechten) Banner, class »Politik,
recht verstanden, ganz entschieden subjektiv ist«7.

Das Dilemma, zwischen einem modernistischen

»objektivistischen« ‘und einem postmodernistischen
subjektivistischen Herangehen bei der Rechtfertigung
des Vorhabens einer alternativen Gesellschaft wahlen
zu mUssen, ist aber ein falsches Dilemma. Denn heu-
te ist es moglich, ein Befreiungsprojekt mit dem Ziel ei-
ner umfassenden Demokratie ohne R'Lickgriff auf kon-
troverse objektive Begriindungen oder auf einen post-
modernen Neokonservatismuszu definieren. Wenn wir

also das Befreiungsprojekt in Begriffen
cler Forderung nach gesellschaftlicher
und individueller Autonomie definie-

ren, so, weil wir ganz bewuBt Autono-

mie wie auch ihren demokratischen

Ausdruck wahlen und ausdrflcklich die

Moglichkeit irgendwelcher »objektiven«
Gesetze, Prozesse oder Tendenzen aus—

schlieBen.

Darijber hinaus macht die

Bestimmung von Freiheit in Begriffen
von Autonomie es mOglich, De-

mokratie nicht bloB als eine Struktur

anzusehen, die gleiche Teilhabe an der

Macht institutionalisiert, sondern auch
als einen Prozess gesellschaftlicher Selbstinstitu—

tionalisierung (self-institution), in deren Zusammen-

hang Politik sowohl kollektive, als auch individuelle

Autonomie zum Ausdruck bringt. Als Ausdruck kollek-
tiver Autonomie gestaltet Politik sich auf dem Wege
fiber ein ln-Frage-stellen der bestehenden Institutio-

nen und iiber deren Veranderung durch Uberlegtes
gemeinsames Handeln. Auch als Ausdruck individuel-

ler Autonomie nsichert die Polis mehr als ein Uberle-
ben von Menschen«. »Politik ermoglicht auch die

Entwicklung des Menschen als eines Geschopfes, das

zu echter Autonomie, Freiheit und Vortrefflichkeit

féhig ist.«8 Das ist wichtig, wenn wir insbesondere die

Tatsache berflcksichtigen, dass der alien Diskussionen

fiber Demokratie gemeinsame Irrtum darin besteht,
verschiedene Typen friiherer Gesellschaften bzw.

Gemeinschaften als Demokratien zu bezeichnen, nur

weil sie auch demokratische Formen der Ent-

scheidungsfindung (Volksversammlungen) oder wirt—

schaftliche Gleichheit aufwiesen. Demokratie als

.Prozess gesellschaftlicher Se|bstinstitutionalisierung
(self-institution) impliziertjedoch eine Gesellschaft, die

weltanschaulich offen ist, die also nicht auf irgendein
geschlossenes System von Glaubenshaltungen,
Dogmen oder ldeen gegr'Lindet ist. nDemokratie ist«,
wie Castoriadis es formuliert, »das Vorhaben,

Eingeschlossenheit auf der kollektiven Ebene aufzu-

brechen.«9 Deshalb dfirfen in einer demokratischen

Gesellschaft Dogmen und geschlossene ldeensysteme
nicht Teile des herrschenden gesellschaftlichen
Paradigmias bilden, obwohl lndividuen natiirlich was

fiir Glaubenshaltungen auch immer einnehmen kén-

nen, solange sie sich verpflichtet wissen, das Prinzip
der Demokratie aufrecht zu erhalten, namlich das

Prinzip, demzufolge eine Gesellschaft autonom, also

als inklusive Demokratie institutionalisiert ist,

Das grundlegende Element der Autonomie be-

steht in cler Schaffung unserer eigenen Wahrheit, et-

was, was in Gesellschaft lebende lndividuen nur durch

direkte Demokratie erlangen konnen, d.h. durch den

Prozess, fiber den sie standig jegliche Institution, Tra-

dition oder »Wahrheit« in Frage stellen. In einer De-

mokratie gibt es eben keine gegebenen Wahrheiten.

Die Praxis individueller und kollektiver Autonomie

setzt Autonomie im Denken voraus.



Dennoch bedeutet die Tatsache, dass das Vorha—

ben einerAutonomie im aiigemeinen und einer um-

fassenden Demokratie im besonderen nicht objektiv

begriindet ist, nicht, dass eben nalies geht« und es des-
halb unmogiich ware, irgendeine definierbare Ge-

samtheit von Grundséitzen zur Einsch'atzung geseli-

schaftlich-politischer Veranderungen herzuleiten bzw.

eine begrenzte Zahl ethischer Werte zur Bewertung
menschlichen Verhaltens zu entwickein. Vernunft'ist

immer noch notwendig in einem Prozess der Herlei-

tung von Grundséitzen und Werten, die mit dem Au-

tonomieprojekt vereinbar und insofern rational sind.

Deshalb bringen die in solch einem Prozess entwickei-

ten Grundsatze und Werte nicht einfach personliche

Geschmacksempfindungen und Wiinsche zum Aus-

dTUCk; tatsachiich sind sie viel nobjektiverr, als dieje-
nigen Grundsatze und Werte, die aus strittigen Inter—

pretationen der Entwicklung von Natur und Gesell-

schaft abgeleitet sind. Die logische Vereinbarkeit der

ersteren mit dem Projekt nAutonomierr konnte in ganz

unstrittiger Weise bestimmt werden im Unterschied zu

der bestreitbaren »Objektivitéit« der Ietzteren.

2. fiber Marx' und Proudhons

Wirtschaftswissenschaft hinaus.

Aber nicht nur zur Methodologie und besonders z'um

Glauben an nobjektivecr bzw. »wissenschaftliche« Wahr-

heiten hatten Marx und Proudhon eine gemeinsame

Einstellung. Gleiches gilt hinsichtiich ihrerjeweiligen

Wirtschaftstheorien, ungeachtet einiger offensichtli-

Cher Unterschiede zwischen ihnen. So wurde etwa die

klassische Lésung, den Wert von Giitern und Dienst-

leistungen in Begriffen von Arbeitsstunden eines

Menschen zum Ausdruck zu bringen, die von den or-

thodoxen (politischen) Okonomen ihrer Zeit entwickelt

wurde, sowohi von Proudhon, als auch von Marx fiber-

n0mmen. Aber die Arbeits-theorie des Wertes ist, ab-

gesehen von derTatsache, dass sie aiie mogiichen Pro-

bleme hervorruft in Bezug aufdie Gleichwertigkeitver—
SChiedener Arten von Arbeit, die »Verwandlun9“ der

benutzten Werkzeuge/Ausrtrstung in Arbeitsstunden

PYO Mensch usw., auch grundsatzlich nicht mit einer

freiheitlichen C-esellschaft vereinbar, wie u.a. Kropot-
kin gezeigt hat.IO

Dariiber hinaus ist diese Theorie unvereinbar mit

einem Allokationssystem, das auf Wahlfreiheit beruht.

Der Grund dafiir ist, dass, selbst wenn die Arbeits-

theorie des Wertes einen (teiiweisen) Hinweis auf die

Verfiigbarkeit von‘ Ressourcen geben kann, sie ganz

sicher nicht als Mittel zu verwenden ist, Verbraucher-

pféferenzen zum Ausdruck zu bringen. Deshalb kann

dire Arbeitstheorie des Wertes nicht als Grundlage fLir

8'” SYStem der Ressourcenailokation dienen, das dar-

an abzieit, sowohi Bediirfnisse zu befriedigen, als

aUCh gleichzeitig Verbrauchersouveranitat und Wahl-

freiheit zu sichern.

Eben deshalb habe ich ein Modeil wirtschaftiicher

Demokratie4 vorgeschlagen, das (im Unterschied zu

PrOUdhons Modell) eine staats-, geld- und marktfreie

Wirtschaft zurVoraussetzung hat und die lnstitutio-

nalisierung von Privilegien einiger weniger Gesell-

schaftsbereiche und private Reichtumsakkumulation

ausschlieBt. D‘ieses System besteht aus zwei Grund-

elementen, einem ,»Markt«-eiement, das die Schaffung
eines kiinstlichen »Marktes« einschlieBt. der tatsachli-

che Wahlfreiheit sichert, ohne die nachteiligen Wir-

kungen zu erieiden, und aus einem rPlanungselement,
das die Schaffung
eines Riickkoppe-

iungsprozesses de-

mokratischer Pla-

nung zwischen

Versammlungen
am Arbeitsplatz, in

den‘ Gemeinden

und auf der Ebene

einer Konfijderati-

on einschlieBt.4 In

solch einem Sys-
tem bedarf es kei-

ner »0bjektiven«

Bewertung von
Waren und Ar-

beitskraften, die

eine »wissen-

schaftlichea Theo-

rie, wie die Arbeits-

werttheorie, not-

wendig machen

w‘Lirde, um sie zu

erreichen. Anstelle

dessen werden so~

wohl der Waren-,

als auch der Ar-

beitswert durch in-

dividuelle und kollektive Entscheidungen von BUrge-.
rinnen und B‘Lirgern bestimmt.

Die Tatsache jedoch, dass Proudhon das Marktsy-
stern nicht ausschlieBt, verieitet ihn dazu, den Wett-

bewerb zu feiern. Wie Proudhon unterstreicht, »(be-
steht) der bekiagenswerteste Irrtum des Sozialismus

darin, sie (sc. die Konkurrenz) als Umsturz der Gesell-

schaft angesehen zu habenu. »Es kann hier also nicht

die Rede davon sein, die Konkurrenz zu zerstoren, et-

was, was genauso unmégiich ist, wie die Freiheit zu

zerstoren. Es handelt sich vielmehr darum, ihr Gieich~

gewicht zu finden, ich wLirde sogar sagen, ihre offent-

Iiche Ordnung.«” nDie Konkurrenz als Position bzw.

Entwicklungsphase der Wirtschaft ist in ihrem Ur-

sprung betrachtet das notwendige Ergebnis des Auf-

tretens der Maschinen, der Bildung der Werkstatt und

der Theorie der Reduktion der aiigemeinen Kosten; in

der ihr eigentiimiichen Bedeutung und in ihrer Ent-

wickiungstendenz betrachtet ist sie die Art und Wei-

se, in der die Tatigkeit der Gesellschaft in Erscheinung
tritt und ausgeiibt wird, Ausdruck der geseilschaftli-
chen Spontaneitat, wirksamstes Instrument der Kon-

stituierung des Wertes, St'Litze fiir die Assoziation.«

nDas Monopol ist das natiiriiche 'Gegenstijck zur Kon-

i

i
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kurrenz. Diese einfache Beobachtung genijgt, wie wir

bereits erwahnt haben, um die Utopien fallen zu las-

sen, die daran denken, die Konkurrenz abzuschaffen,

als wenn diese die Assoziation und die Brflderlichkeit

zum ‘Gegensatz hatte. Die Konkurrenz ist die Lebens-

kraft, die das Gruppenwesen beseelt; sie zerstoren,

wenn so etwas iiberhaupt unterstellt werden konnte,
V

hieBe die Gesellschaft toten.«"

Diese Aussagen Proudhons fiber den Wettbewerb

kann man auf zweierlei Art deuten. Eine besteht dar-

in, sie im institutionellen Rahmen einer Marktwirt-

schaft zu sehen, wie'Marx, der Proudhons Ansichten

hierzu zutreffend kritisiert hat. Die andere Artist, sie

innerhalb Proudhons federalistischer Wirtschaft zu

sehen. lm erstgenannten Fall verraten Proudhons Fest-

- stellungen zur Konkurrenz ein diJrftiges Verstandnis

ihrer wirtschaftlichen Bedeutung als Mechanismus,

der fiir die Dynamik des Systems der Marktwirtschaft

sorgt. Marx also hatte ein sehr viel angemesseneres

Verst'andnis der wirtschaftlichen Bedeutung des Wett-

bewerbs, obwohl er selbst seiner nwissenschaftlichenr<

Interpretation von Geschichte zum Opfer fiel, wie aus

derTatsache hervorgeht, dass er in seinem dialekti-

schen Schema den Wettbewerb als durch »das feuda-

le Monopolu hervorgebracht ansah, das die These dar-

stellt, gegenuber der Antithese Wettbewerb und dem

“FotO: Wei 3 n

w;

neuzeitlichen Monopol als Synthese.12 Anders gesagt,

Marx sieht die Errichtung des Systems der Marktwirt-

schaft als Erzeugnis der Evolution. Und tatsachlich hat

sich die Marktwirtschaft selbst ja eigentlich auch nicht

aus einer feudalen Zeit nherausentwickeltu, sondern ist

doch im wahrsten Sinne des Wortesim18.und be-

sonders im 19. Jahrhundert, vor allem in England, ex—

plodiert. Deshalb war, im Gegensatz zu dem, was Li»

berale und Marxisten behaupten, die Ver-Marktungr
der Wirtschaft nicht einfach ein evolutionarer l’rozeB,

der unausweichlich aus der Ausdehnung des merkan-

tilistischen Handels folgte.
Wenn wir jedoch die Hypothese akzeptieren, dass

Konkurrenz der Motor der Marktwirtschaft sei, dann

bedeutet das, dass die gegenw'airtige Konzentration

wirtschaftlicher Macht und die Internationalisierung
der Marktwirtschaft nicht einfach das Ergebnis
»schlechter« Regierungspolitik odervon »Vers'aiumnis-

sen des Marktesa sind. Wie ich an anderer Stelle zu zei-

gen versucht habe, vollzog sich die Verlagerung vom

Eigentijmer- (bzw. Unternehmer-) Kapitalismus hin zur

heutigen internationalisierten Marktwirtschaft, in der

wenige riesige Gesellschaften die Weltwirtschaft kon-

trollieren, nicht, wie es 2. B. Chomsky darstellt, als Er-

gebnis einer nReaktion auf groBe Marktversaumnisse

cles spaten 19. Jahrhundert‘srr.‘3 Nein, es war Wettbe-

werb, der von einfachen Unternehmerfirmen zu den

gegenwartigen Riesengesellschaften fuhrte. Es war

Wettbewerb, cler die Notwendigkeit der Ausdehnung

hen/orrief, so dass die (vom Gesichtspunkt der Profite

aus gesehen) besten Technologien und Methoden, die

Produktion zu organisieren (economies of scale usw.)

angewendet werden. Und es war wiederum Wettbe-

werb, der zu dler heutigen Explosion von Zusammen-

schlijssen und Ubernahmren wie auch zu den ver-

schiedenen >>strategischen Allianzenu in den fortge-

schrittenen kapitalistischen Landern gefuhrt hat. In

diesem Problemzusammenhang ist es innerhalb des

bestehenden institutionellen Rahmens von parlamen-
tarischer Demokratie und Marktwirtschaft nicht mog-

lich, dem ProzeB zunehmender Konzentration wirt—

schaftlicher Macht zu steuern.

3. fiber Marx’ und Proudhons

»Demokratie«-Konzeptionen hinaus

Ein weiteres Gebiet, auf dem wir, heute sowohl [fiber

Marx, als auch iiber Proudhon hinausgehen mijssen,

ist das ihrer Ansichten iiber Demokratie. Es ist kein Zu-

fall, dass fiir Marxisten ebenso wie for viele Libertare,

einschlieBlich Proudhon, Demokratie, selbst wenn da—

mit direkte Demokratie gemeint ist, als ei—

ne Art von »Herrschaftu anzusehen ist, die

eine Trennung zwischen Staat und Gesell-

schaft voraussetzt.

Was etwa zunachst die marxistische

Demokratiekonzeption betrifft, so ist sie

ganz klar eine etatistische Demokratiekon—

zeption. In dieser Konzeption wird Demo-

kratie fiir die ganze geschichtliche Periode,

die den Kapitalismus vom Kommunismus trennt, d.h.

f'L'rr die gesamte Periode, die nReich der Notwendig—

keit« genannt wird, da Mangel zu Klassenantagonis-
men fiihrt, die Klassendiktaturen der ein oder anderen

Art unausweichlich machen, nicht vorn Staat unter-

schieden. So steht for Marx fest: nZwischen der kapi-
talistischen und der kommunistischen Gesellschaft

liegt die Periode der revolutionaren Umwandlung der

einen in die andere. Der entspricht auch eine politi—
sche Ubergangsperiode, deren Staat nichts andres

sein kann, als die revolution'aire Diktatur des Proleta-

riats.«M

Deswegen ist es offensichtlich, dass in der marxi-

stischen Weltanschauung eine nicht-etatistische Auf-

fassung von Demokratie undenkbar ist, sowohl in der

zum Kommunismus f'L'ihrenden Ubergangsphase, als

auch in der hoheren Phase einer kommunistischen Ge-

sellschaft: in der ersteren, weil das Reich der Notwen-

digkeit eine etatistische Form von Demokratie not-

wendig macht, in der politische und wirtschaftliche

Macht nicht unter alien Bflrgern, sondern nur unter

den Angehorigen des Proletariats verteilt ist; in der

letzteren, weil, wenn wir das Reich der Freiheit erreicht

haben, 'Liberhaupt keine Form der Demokratie mehr

notwendig ist, da dann keine bedeutenden Entschei-



dungen mehr zu fallen sein werden! So werden etwa

auf der wirtschaftlichen Ebene inzwischen Mangel
und Arbeitsteilung verschwunden sein, und deshalb

wird es keine Notwendigkeit mehr geben, bedeuten-

de wirtschaftliche Entscheidungen iiber Ressourcen-

allokation zu fallen. Und ebenso wird auf der politi-
schen Ebene die Verwaltung von Sachen die Verwal-

tung von Menschen ersetzt haben, und deshalb wird

es auch hier keine Notwehdigkeit mehr geben, b‘e-

deutende politische Entscheidungen zu fallen.

Wenn also Bedijrfnisse und Mangel objektiv defi-

niert werden, dann ist die kommunistische Nach-Man-

gelphase in Wirklichkeit ein mythischer Zustand, und

lede Bezugnahme auf ihn konnte ganz einfach be-

nutzt werden (und ist auch benutzt worden), die un-

begrenzte Aufrechterhaltung staatlicher Macht sowie

Von Machtbeziehungen und -strukturen zu rechtferti-

gen. Die Abschaffung des Mangels und infolgedes—
Sen der Arbeitsteilung ist weder eine notwendige,

noch eine zureichende Voraussetzung fiir Demokra-

tie. Deshalb soilte der Aufstieg des Menschen vom

Reich der Notwendigkeit zum Reich der Freiheit von

dem okonomischen Prozess abgekoppeltwerden. His-

torisch hat es mancherlei Gelegenheiten gegeben, da

verschiedene Grade von Freiheit unter Bedingungen

fortbestanden haben, die als zum »Reich der Notwen-

dlgkeitu gehdrig gekennzeichnet werden konnten. Dar-

liber hinaus gibt es, sobald wir aufhoren, diese zwei

Reiche als einander ausschlieBend zu behandeln, kei-

ne Rechtfertigung mehr fur irgendeinen Versuch, die

Natur zu beherrschen vein wichtiges Element marxi-

stischer Wachstumsideologie
—

,
um in das nReich der

Freiheitrr einzugehen. So muss [iber die marxistische

Auffassung von Demokratie hinaus gegangen werden.

.

Was Proudhons Auffassung von Demokratie be-

tnfft, so verdeutlichen eine Reihe seiner Feststellun-

gen. dass er ihre klassische Konzeption, die sie in Be-

grlffen gleicherVerteilung von Macht definiert, mit

autoritaren bzw. etatistischen Konzeptionen verwech-

Stilt. So sagt er zunachst, dass »man mit der vollstan-

ClIgsten Demokratie auch nicht frei sein kann«, da De-

mokratie ndie Souver'anit‘at des Volkes bzw., hesser ge-

Sagt, cler Mehrheit eines Volkes« ist.‘5 Dann definiert

er Demokratie als nRegierung aller durch jeden Ein-

Zelnenu,‘6 um mit dem Aphorismus zu schlieBen: nEnt-

Zle‘ht dem demokratischen Prinzip, entzieht der Frei-

héltjene hochste Sanktion (sc. die Konstituierung von

lnrtrativkraft und Urteilsfahigkeit in Form staatlicher

Autoritat) und augenblicklich geht die Autoritat, der

Staat unter.«16

Aber, es gibt, wie von bedeutenden Denkerinnen

“Nd Denkem sowohl in der demokratischen (Hannah

Arendt, Cornelius Castoriadis), als auch in der anar—

Chrstischen Tradition (Murray Bookchin, April Carter)

QGZEIgt worden ist, nur eine Form von Demokratie auf

der politischen Ebene, namlich die direkte Ausiibung
Von Souveranitét durch die Menschen selbst, die jede

Art riHerrschaft<< ablehnt und gleiche Machtausiibung
institutionalisiert. April Carterschlégt hierzu einen be-

sonders eindringlichen Ton an, wenn sie feststellt, dass

nEngagement
an direkter De-

mokratie oder

an Anarchie in

dersozio-politi-
schen Sph'aire
mit politischer
Autoritat un-

vereinbaru ist.

nDie einzige
Autoritat, die

es in einer di-

rekten Demo-

kratie gebeh
darf, ist die in

der politischeh
Korperschaft
liegende Grup-

pen-Autoritat.
es ist zweifel-

haft, ob Auto-

ritat von einer

Gruppe von ‘

Gleichen gebil-
det werden

kann, die Entscheidungen durch einen ProzeB wech-

selseitiger Uberzeugung erreichen.«‘7

Proudhon jedoch, selbst wenn er anzuerkennen

scheint, dass es in einer authentischen Demokratie

keine Spaltung zwischen Staat und Gesellschaft gibt,

iibernimmt die iibliche Kritik an der Demokratie, die

auf die angebliche Undurchf'uhrbarkeit unter den ge-

genwértigen Bedingungen gegiriindet ist. nDas demo-

l<ratische Ideal bestijnde darin, dass die regierte Men-

ge gleichzeitig auch die regierende Menge ware; dass

die Gesellschaft mit dem Staat identisch und ihm

gleichwertig und dasVolk mit der Regierung identisch

und ihr gleichwertig ware, wenn die Ausdehnung

des Staates niemals diejenige einer Stadt oder Ge-

meinde uberschreiten dijrfte, so iiberlieBe ich es je-

dem, sich dariiber nach eigenem Gusto ein Urteil zu

bilden nund dann war's das ja wohl auch. Aber es

handelt sich um groBe Ansammlungen von Gebieten,

in denen Stadte, Dorfer und Weiler zu Tausenden

zahlen, ...«l8

Doch der Grund, warum Proudhon die Demokra-

tie ablehnt, hat mit Durchfiihrbarkeit an sich nicht viel

zu tun, sondern eher etwas mit der Tatsache, dass er

das demokratische System als autoritéir ansieht, da

es nicht den Grad von Freiheit sichert, den der Fo-

deralismus angeblich gewéhrleistet. Fijr Proudhon

sind Demokratie, Monarchie‘, Kommunismus und An-

archie, nda keine von ihnen sich in der Reinheit ihres

jeweiligen ideals verwirklichen kann, darauf be-

schrénkt einander mittels wechselseitiger Anleihen

zu ergiainzenu.19 Aufgrund dieser Problematik erklért
1.

er: »,,_ da die auf Freiheit bzw. Vereinbarungen sich

gri] ndende Herrschaftsform von Tag zu Tag mehr iiber

die autoritare Herrschaftsform siegt, miissen wir uns

jetzt an die ldee des Vertrages heranmachen ..,«‘9



Nachdem er die Demokratie als auf Autoritét gegriin-
det zurflckgewiesen hat, definiert er eine Féderation

ais nein Ubereinkommen, durch welches eine oder

mehrere Gemeinden, eine oder mehrere Gruppen von

Gemeinden oder auch Staaten sich gegenseitig und

gleichermaBen die einen gegieniiber den anderen fijr

einen oder mehrere besondere Gegensténde ver—

pflichten, f'Lir die die Verantwortung dann und aus-
'

. schlieBlich den Beauftragten der Féderation obliegtri.1g
Um Proudhons fdderalistisches System einschéit-

zen zu kénnen, ist es wichtig, zu néichst festzuhaiten,
class es

—

sogar aurc lange Sicht — eine Marktwirtschaft
und WettbeWerb zur Voraussetzung hat. Das geht
nicht nur aus seinen Festste’llungen zur Konkurrenz

hervor, sondern auch aus anderen Erklérungen, in de-

nen er nicht klar macht, ob er sich auic eine Ubergangs-
‘

zeit oder auf eine sehr lange Frist bezieht. in Proud-

hons federaiistischem System tauschen mutualistische

Assoziationen unabhéingig voneinander arbeitender

Eigentumer die Erzeugnisse ihrer Arbeit und organi-
sieren ihre Beziehungen mit Hiife zweiseitiger Vertr'a-

ge, die aufgleichem Tausch beruhen. Meiner Meinung
nach kénnte Proudhons ftideralistisches System auf-

grund sowohl seiner Durchfuhrbarkeit, als auch sei-

ner Wijnschbarkeit einer Kritik unterzogen werden.

Die Kritik beziiglich seiner Durchfuhrbarkeit kénn-

te in Verbindung mit der Frage formuliert werden, wie

eine Koordination zwischen Arbeitern'als Erzeugern ei-

nerseits und Nicht-/Arbeitern als Verbrauchern an—

dererseits in den heutigen komplexen und technolo-

gisch fortgeschrittenen Geselischaften durch zweisei-

tige Vertré‘ige organisiert werden kénnte. Es ist doch

'offensichtlich, dass die schiere Zahl von erforderlichen

Vertrégen entweder zur Rekrutierung eines riesigen
Heeres von Bijrokraten fLihren wird oder die Arbeiter

werden den gréBten Teil ihrer Zeit damit verbringen,
solche Vertr'age auszuhandeln. Daruber hinaus gibt es

keinen Hinweis darauf, wie eine makroékonomische

Ubereinstimmung zwischen Gesamtangebot und

nachfrage, Konsum und lnvestition innerhalb eines

ausertrége gegru‘ndeten Wirtschaftssystems gesi-
chert werden k'c'mnte —

es sei denn, dieses System hét-

te einen umfassenden Planungsmechanismus im

RiJcken. Aber ein Planungsmechanismus, der nicht de-

mokratisch in Versammlungen geféillte Entscheidun-

gen zur Grundlage hat, in denen der demos (d.h. die

Gesamtheit aller Burgerinnen und Biirger) gemeinsam
die Alle betreffenden makrobkonomischen Ziele be-

stimmen kann, muB zwangsiéiufig in einer Art biJro-

kratischer Zentralpianung enden. All das gesagt ein-

mai ganz abgesehen von der ublichen Kritik gegenii-
ber diesem Vorschlag, dass némlich die Frage, wie die

Einhaltung derVertréige durchzusetzen ist, leicht zu ei-

ner neuen Art von Etatismus fuhren kann.20

Die Kritik hinsichtlich der Wiinschbarkeit von

Proudhons fdderalistischem System bezieht sich auf

die Tatsache, dass Wettbewerb zwischen Gruppen von

Arbeitern leicht zu neuen Ungleichheiten zwischen
‘

mehr und weniger wettbewerbsféihigen/produktiven
Gruppen fiihren kann. Der Markt kann von selbst

keine Cieichheit erreichen, da

Unterschiede in der Produkti-

vitét notwendig zu Unter-

schieden in der Wettbewerbs-

féihigkeit fuhren, die ihrerseits

auf der makrodkonomischen

Ebene neue ungeheure Un-

gleichheiten hervorrufen wiir-

den. Und nattirlich diJrfte die

Einfiihrung eines Mindest-

grundeinkommens, wie es

heute unter anderen von or-

thodoxen griinen Okono-

menz‘ vorgeschlagen wird,

kaum die unausweichlichen

riesigen Ungleichheiten be-

seitigen. Ein wirksamer Plan

fiir ein garantiertes Minde-

steinkommen wiirde héch-

stens die Befriedigung von Grundbedijrfnissen sicher-

steilen. Aber, in einer Markt— und Geldwirtschaft kann

das nicht die Entwickiung ungeheurer Ungieichhei-
ten in derVerteiiung von Wohlstand und folglich in

der Verteiiurig wirtschaftlicher Macht verhindern.

Wenn darijber hinaus das vorgeschlagene Tauschsys-
tem nicht an ein System gruppaien Eigentums an den

Produktionsmitteln gebunden wird, dann ist Proud—

hons federalistisches System dazu verurteilt, lediglich
als eine weitere Version des kapitalistischen Systems
zu enden.

Und schlieBlich gibt es, wie Murray Bookchin un-

terstreicht, keinen historischen Beleg zugunsten von

Proudhons vertragiich gestiitztem Assoziationsideal.

was vor-hierarchische Geseilschaften angeht; »V0r-

schriftliche Gesellschaften haben diesem vertraglich
gestiitzten Assoziationsideal nie angehangen; sie leis—

teten sogarjedem Versuch gegenuber, es ihnen auf—

zuerlegen, Widerstand. Sicher gab es viele Vertrége
zwischen Stémmen und Bijndnisse mit Ausléndern.

Aber vertragliche Bindungen innerhalb von Stémmen

haben im wesentlichen nicht existiert. Erst als die Hier-

archie ihren Triumph in der fruhen Welt erzielt und

ihre Reise in die Klassengeselischaft begonnen hatte.

fingen Gleichwertigkeit, )Billigkeitr und Vertrag an.

den Kontext fijr Beziehungen in und zwischen mensch—

lichen Gesellschaften zu formen. Das quid pro quo des

Tausches und seine ethischen Bilanzen waren schiicht

bedeutungslos fiJr eine Gemeinschaft, die von den Ge-

wohnheiten des NieBbraiuchies, der Ergénzbarkeit und

ides éuBersten Mindestbedarfes geleitet wurdexrzz-

Es ist deshaibi nicht tiberraschend, dass Libert'are,

wie Bookchin, schlussfolgern, dass Proudhons »starke

Betonung individueller Eigentflmerschaft, von Eige-
ninteresser von vertraglichen Marktverhéltnissen und

einerVerteilung, die eher auf Féhigkeit als auf Not-

wendigkeit beruht, und seine unerbittiiche Feind-

schaft gegen Assoziationismus und KommunismUS

»dass aill das uberraschenderweise nicht von der her-

jktimmlichen bourgeoisen Weisheit seiner Zeit zu un-

terscheiden warm.23



1

AbschlieBend denke ich, dass das, was wir auf dem

WEge der Entwicklung eines neuen Befreiungsvorha-
bens brauchen, nicht in einer Riickkehr zu Marx oder

Proudhon besteht, sondern stattdessen in einerAn-

elgnung der bitteren Erfahrungen der sozialistischen

BeWegung in den Ietzten 150 Jahren und in der Ent-

wicklung einer neuen Art, Fragen zu stellen, die for die

heutige Wirklichkeit der internationalisierten Markt-

wirtschaft geeignet ist. Eine Fragestellung, die die

Grundlage f'Lir ein neues Projekt sein wird, das darauf

abzielt, sowohl uber die sozialis’tischen als auch tiber

die demokratischen Traditionen hinauszurgehen in ei-

ner neuen Synthese, die nicht ein bloBes neues Utopia

sein wird, sonder’n ein Weg heraus aus der chronischen

multidimensionalen Krise, in die uns die Dynamik der

Marktwirtschaft und der reprasentativen Demokratie

hinein gefiihrt hat.
..
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Bei beiden Neuerscheinungen handelt

es sich um authentische Berichte. Harry
Fisher kampfte 19 Monate als einer von

3000 amerikanisch/kanadischen Anti-

faschisten in den Reihen des Lincoln-Ba-

taillons der lnterbrigaden. Helmut Kir-

schey ging nach seiner Tatigkeit als

»Auslanderpolizistu der CNT in Barcelona

1937 an die Frontzur Columna Durruti

und kampfte 'dort bis zu den Maitagen
1937 in Barcelona.

Die Erinnerungen Helmut Kirscheys
gehen iiber die Ereignisse in Spanien
hinaus. Kirschey beschreibt seineJugend
zwischen Hunger (im 1.Weltkrieg) und

kommunistischer Opposition (seine Mut-

ter wurde Stadtverordnete der KPD in El-

berfeld). Sein Austritt aus der kommuni-
stischen Bewegung Anfang der 30er

Jahre hatte mit dem Diskussionsverbot

innerhalb der KPD zu tun, das gerade
jungen Aktivisten vollig unzumutbar er-

schien.

»Stalin ist das Licht, Stalin ist die

Sonne und all dieses Geschwafel. AuBer—

dem war die Partei zentralistisch, und

man durfte Kritik nicht einmal andeu-

tungsweise auBern. Es hieB einfach: 'Die

Partei hat es so beschlossen'. Aber wer

war die Partei? Das waren ein paar Fi-

guren in Berlin. Hatten sie ein Sache ent-

schieden, dann hieB es nur noch gehor—
Chen. Wirjungen Leute wollten diskutie-
ren....« (5.44)
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Kirschey und einige andere Jugend-
liche verliessen die KPD und traten zur

FAUD fiber. »Die anarchosyndikalistische
Bewegung... als ich eintrat bestand sie

nur noch aus etwa 4000 Personen und

war auf wenige Stadte konzentriert.

Trotzdem war die Organisation aktiv. Wir

hatten eine Zeitung namens »Der Syn-
dikalist«, einen Buchverlag, der Literatur

herausgab, und auBerdem Gesangsver—
eine und viel andere Aktivitaten. In Wup-
pertal hatte die FAUD gut 50 Mitglie-
der und wurde von Willi Benner geleitet.
Etwa die Halfte der Mitglieder gehérte
der Syndikalistisch-Anarchistischen Ju-

gend Deutschlands (SAJD) an.« (5.45)
Kirschey beschreibt die Zusammen-

arbeit und die Gegensatze von Anarcho-

syndikalisten, Kommunisten und Sozial-

demokraten auf unters’cer Ebene, ab

1932 organisierte man gemeinsam De-

mos oder Schutz gegen die Nazis, wenn
'

es allerdings umdie grosse Politik ging,
trennten sich die Ansichten, so sah Kir-

schey deutlich, dass die Komintern-The-

se, wonach die Sozialdemokraten »Sozi-

alfaschistenu seien, fatal war oder dass

die Thalmann-Verehrung an die Stalin-

Verehrung heranreichte und »widerwéir-

tig« war. Diese Einstellung brachte ihn

auch in Konflikt mit seinen Brijdern, die

k'ommunistische Funktion'are geworden
waren. Kirscheys Bericht bietet auch ei-

nen der wenigen Hinweise aufdie Praxis
der Schwarzen Scharen, die als anarcho-

syndikalistische Entsprechung zum Rot-

frontkémpferbund Schutzfunktionen

Libernehmen wollten im Widerstand ge-

gen die Naziiibergriffe. Dabei kam es zu

Schlagereien zwischen den verfeindeten

Gruppen Lind wenn die Polizei liber—

haupt zugegen war und eingriff, dann

zugunsten der Nazis. »Eines Abends im

Juni 1932 waren wir aufdem Heimweg
von einerVersammlung in Unterbarmen,

als wir auf einen Trupp von SA-Leuten

stieBen. Die Nazis griffen uns an, und wir

waren gezwungen, uns zu wehren. Wir

wuBten,da13 die SA oftmals Leute in ih—

re Kasernen verschleppte und sie bis zur

Unkenntlichkeit miBhandelte, aber ich

hatte meine Pistole bei mir, und weil wir

in der Minderzahl waren, zog ich sie und

schoB einem der Angreifer ins Bein. Er

hieB Unterkeller und war ein bekannter

Nazi, deshalb hatte ich auch kein

schlechtes Gewissen. Die Nazis suchten

das Weite, und ich hatte das groBe
GIUck, nicht erkannt worden zu sein.

Héitte man mich erkannt, w'are ich heu-

te nicht mehr am Leben, sondern ihrer

Rache zum Opfer gefallen, als die Nazis

1933 die Macht an sich rissen. Denn so

war das: Wer wiedererkannt wurde, war

in eine solche Sache verwickelt gewesen
war wie ich damals, um den »kiimmer-

te« man sich eigenhandig.« (5.57/58)
Kirschey wurde aufgrund seiner Ak-

tivitaten dennoch verhaftet, kam aber

mit der Hindeburg-Amnestie fiJr poli-
tische Gefangene, die weniger als ein

Jahr Reststrafe hatten, 1932 nochmal



nDas war nu

wir sowjeftis
kommenfs

frei, ehe er nach der Machtergreifung

(30.1.1933) Hitlers am 1.Marz 1933 er-

neut verha'ftet wurde und acht Monate

lang in nSchutzhaft<< zubringen musste.

lm Dezember 1933 gelang ihm trotz Ge-

Stapo-«berwachung mittels der Organi-
sation der Syndikalisten (vgl. Walter/

Wilhelms/Theissen: Anarchosyndikalisti-
scher Widerstand an Rhein und Ruhr,

Emskopp-Verlag) die Flucht nach Ven-

lo/Holland.

Kirschey beschreibt seinen Aufent-

halt in Holland und seinen weiteren

W69, wie immer illegal Uber die Gren-

Zen bis nach Spanien.
»Fijr uns'war es ein iiberwaltigendes

Erlebnis, aus der tiefsten illegalitat in

Holland nach Port Bou zu kommen, wo

es nur so wimmelte von Symbolen der

CNT-FAI:aqurmbinden,ML1tzen, Hal-

st'Lichern und Fahrzeugen. Wirwaren so

iiberglilcklich, dalS wir weinen mussten.

Wir konnten kaum fassen, daB dies al-

les wahr war, daB wir nach Jahren der

Untergrundarbeit plotzlich diejenigen
Waren, die die Machthatten,da13 wir ge-

siegt hatten.« (5.96)
In Barcelona existierte die Gruppe

DAS (Deutsche Anarcho-Syndikalisten),
der Kirschey bereits in Holland angehort
hatte, so dass die Aufnahme problem-
los funktionierte. Die Tatigkeit, die Kir-

schey nun [ibemahm war allerdings un-

gewohnlich: nDie deutschen Anarcho—

Syndikalisten hatten von den Spaniern
unter anderem den Auftrag erhalten, die

Helmut Kirschey : A las Barricadas.

Erinnerungen und Einsichten eines An-

tifaschisten, aufgeschrieben von Richard

landle, aus Clem Schwedischen Libersetzt

von Dagmar Lendt, hrsg. von Andreas G.

Graf und Dieter Nelles, Achterland Ver-

lags Compagnie, Wuppertal Nov. 2000,

lSBN: 3-933377—52-8

deutschen Nazis im Auge zu behalten,

die es in Katalonien gab wir erhielten

eine Art Amtsbefugnis als Auslanderpo-
lizei. Eine seltsame Aufgabe fiir uns, die

wir immer gegen jede Form von Polizei

gewesen waren.« (5.99)
Fast 3000 organisierte Nazis befan-

den sich in Barcelona, eine Mitgliederli-

ste, die in einem deutschen Restaurant

beschlagnahmt werden konnte, erleich-

terte die Arbeit. lm Februar 1937 ent-

schloss sich Kirschey an dieFront zu ge-

hen, in der Bakuninkaserne bekam er ei-

nen alten Karabiner und Munition und

fuhr anschliessend nach Lérida zur In-

ternationalen Kompanie der Kolonne

Durruti.

Der alte Karabiner illustrierte das

Problem. Die anarchistische Aragonfront
hatte zwar Madrid entlasten konnen, be—

kam aber nie die dazu notigen Waffen.

Vor Saragossa kamen die Bemiihungen

zum Stillstand: nWir wulSten, class die Fa-

schisten, die Saragossa hielten, schwer

bewaffnet waren, und verlangten des-

halb ordentliche Waffen, um die Stadt

einnehmen zu konnen. Waffen, die wir

nie bekamen. Dali man uns Anarchosyn-

dikalisten die Waffen bewuBt vorent-

hielt, entdeckten wir in den Maitagen

1937, als speziell ausgebildete Polizei-

truppen in neuen Uniformen und mit

Maschihengewehren lnewaffnet nach

Barcelona kamen. Maschinengewehre,
die uns an der Front fehlten, die es aber

offensichtlich gab.« (5.115)

Harry Fisher: Comrades. Bericht ei-

nes US—lnterbrigadisten im spanischen
Bargerkrieg, Vorwort Pete Seeger, Uber-

setzung Ulrich Kolbe, Pahl~Rugenstein-

Verllag , Bonn 2001, DM 36.-

A human, bei denen

a :
,, sever Hllfe

Von was die Anarchisten offensicht—

lich in keinerWeise profitieren konnten,
listet Harry Fisher im Anhang seines Bu-

ches Comrades auf: Vom Oktober 1936

bis zum Ende der Republik lieferte die

Sowjetdnion 648 Flugzeuge, 347 Pan-

zer, 60 gepanzerte Fahrzeuge, 1186 6e-

schiitze, 20486 Maschinengewehre und

497813 Gewehre.

Fishers Bericht schildert die Kampf—
einsatze der amerikanischen Lincoln-Bri-

gade. Wer sich fiir den Kampfalltag zwi-

schen Granaten und Lausen interessiert,
sollte das Buch lesen. Fisher diskutiertje-
doch weniger die Probleme, die es in-

nerhalb der Republik unter den ver-

schiedenen politischen Stromungen gab.
Nur anhand der Person des Anarchisten

Pat Reid werden die Spannungen deut-

lich. Fishers eigene personliche Haltung
lasst Sympathie aufl<om men. Er bezeich-

net sich selbst ails einen »l\/leckerer«, der

sich nicht mit allem einverstanden er-

klarte, was um ihn herum vorging. Mit

seinem Buch setzt er so manchem kom-

munistischen Mitkampfer ein Denkmal,
auch ndem wohl einzigen amerikani-

schen Anarchistem des Lincoln-Batail-

lons. Fisher beschreibt Pat Reid als einen

unermiidlichen Kampfervoller Geschich-

ten, mit einerVergangenheit in der IRA

und einer Fernmelderausbildung in der

britischen Armee. »Wir hatten uns ange-

freundet, als wir gemeinsam die Pyre-
naen bezwungen hatten. Ich mochte Pat

trotz seiner anarchistischen Weltan~

SF 2/2001 [61]



schauung und seinen phantastischen,

unglaublichen Geschichten. Viele dieser

Geschichten betrafen seine Zeit in der

IRA. Eine gefiel mir besonders, in der er

behauptete, einen britischen Armee-

LKW beladen mit Nachrichtenausru-

stung norganisiertu zu haben. (...) Die Ge-

schichte war kaum zu glauben, aber es

machte SpaB, ihm zuzuhoren.« (5.79) Da

das Bataillon keine Nachrichtenverbin—

dung hatte, machte Pat den Vorschlag,
welche zu organisieren und bekam

tatsachlich ein paarTage Urlaub dafiir.

nAm n'achsten Tag (fuhr) ein LKW mit
‘

Pat am Steuer vor. Der Laster war voll

mit Fernmeldetechnik und Dutzenden

Kabeltrommeln, Werkzeug, Feldtelefo-

nen - allem Notwendigen zum Aufbau

von Nachrichtenverbindungen.« Pat hat-

te ihn norganisiertu, ner stand da nur so

herum, die Manner, die ihn bewachen

sollten, schliefen tief und fest im Strass

sengraben. Der Schliissel steckte,.... Was

zum Teufel soll der Kram dort im Hinter-

land...?« (379) Fisher fahrt fort: »Pat

wurde zum Nachrichtenchef des Batail-

Ions emannt. Seine erste offizielle Wei-

sung an seine Leute war, dais—nicht mi-

litarisch gegriJBt wird ..... In Ubereinstim-

mung mit seiner anarchistischen

«berzeugung erteilte er auch niemals Be-

fehle. Stets bat er die M'a'nner nur, eine

bestimmte Aufgabe zu erfiJllen. Wenn

sie es nicht konnten, machte er es selbst.

War die Aufgabe zu gefahrlich, fragte er

nicht erst, sondern erledigte sie von

vornherein selbst.« (5.80) Obwohl Reid

zu den besten Soldaten seiner Abteilung

gehorte, wurde er aufgrund seiner an»

deren Ansichten schlieBlich doch aus

dem Bataillon entfemt.

nUngefahr zu dieser Zeit wahrend

des RUckzugs teilte mir nun Dave Dor-

an mit, daB er Reid ins Hinterland

schicken wolle. ’Das ist primal' sagte ich.

'Der Kerl ist wirklich krank, hustet im-

merzu Blut. Er braucht medizinische Hil-

fe.‘ 'Nein, das ist nicht der Grund, wes-

halb ich ihn nach hinten schicke', erwi-

derte Doran. 'Er richtet viel Schaden an,

redet stets und standig gegen die Kom-

munistische Partei.’ lch war schockiert.

lch wuBte, es wiirde Pat das Herz bre-

chen, wiirde er aus diesem Grund abge-

zogen. ’Aber Dave, er sprichtjetzt s'eit ei-

nem Jahr gegen die Kommunistische

Partei, solange wie er bei den Lincolns

dabei ist. Er ist wahrscheinlich der beste

Soldat im ganzen Bataillon.... er hat

nicht die Uberzeugung eines einzigen
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kommunistischen Soldaten verdorben.’

Etwas spater kam Pat zu mir und sah

elend aus. Niedergeschlagen sagte er:

’lch werde aus dem Bataillon rausge-

schmissen. Der Obercommie teilte mir

mit, daB ich ein boser Bube bin und die

Arbeit der Faschisten verrichte, indem

ich die Partei zerstore.«

Wenn Fisher aufgrund seiner Schil-

derungen ganz im Oegensatz etwa zu

dem deutschen lnterbrigadisten Fritz

Teppich als kritischer Kommunist gelten
kann, so kann Helmut Kirschey als kriti—

scher Anarchist beschrieben werden.

Allgemein wurde die Militarisierung der

Milizen und die Einfijhrung derVolksar-

mee von Seiten der Anarchisten abge-
lehnt und unterlaufen. Kirschey hinge-

gen brachte Verstandnis dafiir auf: »Die

Militarisierung... bedeutete unter ande-

rem, daB die Soldaten nicht langer Frei-

willige waren, sondern einberufene

Wehrpflichtige. Es wurden auch Rang-
abzeichen eingefuhrt, ebenso eine

Grquflicht. Die Offiziere wurden nicht

langervon den Soldaten gewahlt, auBer-

dem fuhrte man unterschiedliche Lohn-

niveaus ein., Bei uns in der Durruti-Ko—

lonne w’aihlten die Soldaten allerdings
weiterhin ihre Offiziere selbst, und es

gab auch keine Grquflicht. Viele Anar-

chosyndikalisten, nicht nur die Interna-

tionalen, standen cler Militarisierung ab-

lehnend gegeniiber, aber ich hatte dazu

eine andere Meinung. Rein praktisch ge-

sehen war es keine Frage der Ideologie,
sondern eine Frage des «berlebens. So,

wie die Disziplin manchmal bei der Mi-

liz war, war das notwendig. Manche Mi-

lizsoldaten gingen nach Hause. Sie

waren ja Freiwillige. Auf diese Weise

konnte man keine'n modernen Krieg
fiJhren.« (5,123/124) Kirschey wider-

spricht vehement der kommunistischen

Propaganda, dass Mllizion'are 'leerge—
laufen seien, er lobt die groBe Motivati-

on, kritisiert jedoch eine weitere wesent-

liche anarchistische Einschatzung: »Un-

ter den Anarchisten wurde die ganze

Zeit davon geredet, die Revolution zu

vollenden, aber es war keine Revolution,
an der wir mitwirkten, es war Krieg. Es

gab keine Voraussetzungen fiir eine Re-

volution, so wie die internationale Lage
war; das zu begreifen ist damals vielen

schwer gefallen und tut es heute noch.«

(5.124) nFolgerichtig konzentrierte die

CNT ihre Krafte zunehmend auf den

Kampf gegen den Faschismus, und die

soziale Revolution geriet mit der Zeit ins

Hintentreffen. Die Kritiker der CNT waren

und sind deshalb der Meinung, die CNT

halbe ihre ldeale verraten. Meiner Auf—

fassung nach war es nicht die CNT, die

ihre ldeale verriet; die Organisation tat

alles, was unter den herrschenden Be-

dingungen moglich war. Verraten wur—

de Spanien von der internationalen

Arbeiterbewegung und den westlichen

Demokratien. Zwar kam Geld und Un-

terstiitzung von der Arbeiterbewegung,

aber das war nicht das was am drin-

gendsten gebraucht wurde. Was wir

brauchten, waren Waffen....« (5.125)
Wie traumatisch diese Erfahrung

gewesen sein muss, keine geeigneten
Waffen gehabt zu haben, um Francos

Truppen auhuhalten, belegt Kirscheys

Schilderung der Kampfe bei Sarinena.

Die Kampfschilderungen Kirscheys und

Fishers zeigen trotz der verschiedenen

Gruppierungen, denen sie angehorten
und der verschiedenen Ausstattung rnit

Waffen, einige Gemeinsamkeiten. Die

faschistische Seite war aufgrund der

deutschen und italienischen Unterstiit-

zung beiden materiell deutlich Uberle-

gen. Die Aufrichtigkeit und Solidaritat

der Kampfenden stand sich in nichts

nach, und trotz der grossen Anerken-

nung fiir die Internationalen wurden

doch beide Gruppen aus politischen
(Branden am Ende mehr oder weniger
aus Spanien abgeschoben. Auch das En-

de der beiden BUcher, in denen beide

Spanienkampfer uber ihre RUckkehr in

den 80er/90er-Jahren nach Spanien er—

zahlen, weist interessante Parallelen auf.

Die Lektiire ist spannend und lasst

trotz vieler Antworten auch Fragen of-

fen. Die Frage nach der »richtigen« Or-

ganisation lbeispielsweise. Nimmt man

Kirschey's Biografie, so fu'hrt sein Weg

von der kommunistischen Jugend, uber

die anarchosyndikalistische Jugend, die

FAUD, die DAS, die schwedische SAC

zuriick zur schwedischen kommunisti-

schen VPK und das obwohl Kirschey in

Spanien nach den Maitagen monate-

lang von russischen Kommunisten ver-

haftet und verhort worden war. Dabei

wird deutlich, dass die jeweiligen Orga—
nisationen nur zeitweise in der Lage wa-

ren, den politischen Aktivitaten Kir-

scheys eine angemessene Plattform zu

bieten.



SF Nr. 71, Sozialstaat und Rassismus

Dervorliegende Beitrag ist weitschwei-

fig, ideologisch orientiert, selbst in der

versuchten historischen Analyse unwis-

senschaftlich, was schlicht daran liegt,
der Autor bringt seine Vorurteile ein und

kann dabei auf konkrete Fakten verzich-

ten.

In der Frage Armut ware es interessant

zu erfahren, ob die Libertaren eigene
Ideen zur Lésung der sozialen Probleme

vertreten oder nur ihre Utopien anbie-

ten.

Armut ist ein sehr relativer Begriff. Es

gibt in vielen Landern eine relative Ar-

mut, aber eine absolute Armut reduzier-

te sich in den meisten La'ndern derWelt,
So ist allein 1997 die Armut in den letz-

ten 50 Jahreri weitaus Starker gesunken
als in den letzten 500 Jahren. Lander

wie Hongkong, Taiwan, Singapur, Israel,

Chile und auch Sehweden erreichten ei-

nen vergleichbaren Lebensstandard wie

die USA und Japan.
Das Berliner lnstitut flir Wirtschaftsfor-

schung prophezeite 1991, dass der Sozi-

alstaat sich vor den schwersten Bela-

stungspraben befindet, weil sich die Ko-

Sten nicht mehr finanzieren lieBen,

Einschrankungen notwendig werden.

SF Nr. 71, Riicktitel

Sehr ubel aufgestossen ist uns die Rilck-

seite cles letzten SF.

lhr seid da offentsichtlich dem allgemei
nen Trend aufgesessen, die Hitler so‘zu—

Sagen als DIE lkone des Deutschtums

standig vermarkten sprich in Wort oder

Bild abdrucken mflssen. lhr stilisiert ihn

damit genauso unreflektiert zu einerArt

Popikone hoch ,wie das sehr auffallig ge—

rade fiberall in der »teutschen« Presse-

|andschaft stattfindet, ob das nun posi—
tIV oder negativ oder einfach wie bei

Such »nur lustig« gemeinl: ist.Es leistet

dem eh schon viel zu stark aufkommen-

den neuen Nationalgefijhl vorschub, die

das Vergangene als vergangen betrach—

ten und nun auch noch ilhre Witzchen

dariner machen dljrfen — da lauft einem

wrrklich der kalte Schauder herunter und

dies kann nicht scharf genug kritisiert

Die Kosten der Wiedervereinigung wur-

den aus den sogenannten Solidarkassen

bestritten. Wéire dieses nicht der Fall, be-

saBen heute die Rentenversicherung ei-

nen Uberschuss von rund 7O Milliarden

Mark, die Arbeitslosenversicherung so-

gar von 120 Milliarden Mark. Der ge-

scheiterter Kommunismus belastete die

staatlichen Kassen, was gerne von den

Linken verschwiegen wird. Allein 1991

beliefen sich die Aufwendungen filir die

soziale Sicherung im Osten auf 153 Mil-

. liarden Mark. 70 Prozent des Brdttoso-

zialprodukts in der ehemaligen DDR ent-

standen durch Transferzahlungen. Kon-

kret: die Ostdeutschen erwirtschafteten

nur 3O Prozent des Geldes, das in den

neuen Bundeslandern ausgegeben wird.

Steuern dienen zunachst immer der

Machterhaltung, dazu gehdren die Ko-

sten fUr die Regierung, dem Militar und

sind zunachst fiir jene Schichten vorge-

sehen, die dem Staate dienen. Dazu

kann man sich das Niveau der Diaten,

Beziige der Politiker bis hin zum Beam-

ten vergegenwartigen.
Nach MUmken werden Ausl'anderrin-

nen, Obdachlose und Kranke ,,rassi-

stisch" ausgegrenzt, nur wie bei all sei-

nen Aussagen findet sich kein konkreter

Beleg.

werden. Spiegellt dies eigentlich die ge-

samte Redaktionsmeinung wieder .7 oder

auf welchem Mist ist das gewachsen? _

denn als Ausrutscher kann es wirklich

nicht durchgehen und es sollte von euch

auch eine Stellungnahme dazu kommen.

trotzdem Grusse freie radikale

Wir haben diese Ein/adungskarte van

Scientologen auf der Buchmesse fiber-

reicht be‘kommen und fanden es sehr

Uberraschend, dass sie mit Bildern illus-

triert warren, die in uns safart die A5504

ziatian van Faschismus hervorgerufen
'

haben. 0bwahl die Scientalagerr jeden

verklagen, der 5/2 in die Ndhe van Nazis

bringt Dies brachte zwei Redakteure dar-

auf, dass alas ein interessanter RL‘lcktr'tel

werden kannte. Eine Erklr'irung hierzu

haitte es bedurft. Das ist nicht geschehen.

Sorry.
ar

Es gibt begrfinclete Argumente gegen

den Sozialstaat, insofern Alternativen

einbezogen werden, die diesen obsolet

machen und Menschen in die Lage ver-

setzen, dass sie fiir sich selbst besser sor-

geri und dazu keinen politischen Vor-

mund benétigen.
Besser w'are, wenn sich die SF Autoren

intensiver mit einem Thema befassen,

sie Begriffe definieren, insbesondere

Aussagen auch faktisch begrijnden.

Wie, um zum Schluss nur eine Frage an-

zudeuten, lassen sich soziale Ungleich-

heiten beschreiben, die nach MUmken zu

den Existenzbedingungen cles Liberalis-

mus gehdren?
Augustin Souchy beschrieb in einem Ge-

sprach, man habe Techniker besser be-

zahlen mUssen, weil man diese brauchte.

(1936 -39, Katalonien) Wie wollen Li-

bertare mit unterschiedlichen Talenten

und Begabungen umgehen.7 Sind sie

nicht vollends zum Scheitem verurteilt,

wenn sie sich nur auiC Randgruppen re-

duzieren, was schon Rudolf Rocker fiJr

falsch hielt?

Gerechtigkeit ist ein sehr schwammiger

Begriff. Das wusste schon der Soziologe

J. P. Proudhon, der berichtetet. dass Kat-

harina die GroBe Feste am Hofe liebte,

dazu eine berflhmte Séngerin aus Paris

kommen lieB, diese aber eine Gage er-

wartete, die Katharina nicht zahlen woll-

te, weil eine derartige Summe ihre Feld-

marschalle nicht im Jahr erhielten. Dar-

auf die Séngerin: Dann bitte, Majestat,
lassen sie lhren Feldmarschall singen.

.GliJck und Freiheit

Uwe Timm
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TrOtzdem Verlags
in Frankfurt qeqriindet

Nach einjahrigerVorbereitung fand am 1. April 2001 im Club

Voltaire in Frankfurt die Crflndungsversammlung der Trotzdem

Verlagsgenossenschaft statt. Am 8.4. wurden die Unterlagen
beim Genossenschaftsregister und der IHK eingereicht. Diejetzt

gegriindete Verlagsgenossenschaft wird nach der Eintragung
ins Genossenschaftsregister den Trotzdem Verlag komplett mit

allen Biichern und Rechten ubernehmen und das Programm

weiterfuhren. Auch personell kann derVerlag kontinuierlich wei-

terarbeiten. Wolfgang Haug, Verleger und lnhaber des Verlags
seit 1978, wurde gemeinsam mit Dieter Schmidt und Uli Stein-

heimer in den Vorstand gewahlt. Zusammen haben sie seit mehr

als einem Jahr die Umwandlung in die Genossenschaft vorbe-

reitet und werden in Zukunft fiir den Verlag verantwortlich sein.

Daruber hinaus wurden mit Ralph Muller, Herby Sachs, Micha-

el Wilk, Harald Romacker und Heinz Auweder fiJnf Personen in

den Aufsichtsrat gewahlt, die dem Trotzdem Verlag bereits seit

langem verbunden sind.

Die Genossenschaft ist Mitglied im Berliner Prufungsver-
band der klein- und mittelstandischen Genossenschaften. Der

Prufungsverband, der bereits die GriJndung mit rechtlichen und

wirtschaftlichen Ratschlagen und lnformationen begleitet hat,

wird auch in Zukunft mit seinen jahrlichen Cutachten den Auf—

sichtsrat und die Mitgliederversammlung uber die 6konomi-

Kate: Carlo fiihrt die Geschaftell
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sche Situation der Genossenschaft informieren. Die Mitglied-
schaft in einem Priifungsverband ist per Gesetz vorgeschrieben,
um den Mitgliedern fiber die Gutachten unabhangige Informa-

tionen Uber’die finanzielle Situation der Cenossenschaft zu ge-

wahrleisten. Das Grflndungsgutachten wurde erstellt, es fiel po—

sitiv aus und wurde ebenfalls beim Genossenschaftsregister ein-

gereicht.
RegelmaBige lnformationen fiber die Genossenschaft oder

Einladungen zur Mitgliederversammlung werden im Schwarzen

Faden, auf der web site (www.txt.de/trotzdem) und nach Mog-

lichkeit in der Graswurzelrevolution und den Contraste zu lesen

sern.

Die bisherigen Schwerpunk'te im Trotzdem-Programm (u.a.

anarchistische Theorie und Geschichte, Klassiker cles Anarchis-

mus, aktuelle libertére Theorie und Wissenschaft, Staats— und

Gesellschaftskritik) sollen konzentriert weitergefiihrt werden. Fiir

das Jahr 2001 und'das Frijhjahr 2002 werden folgende Bijcher

vorbereitet.
'

Das urspriinglich in Kooperation mit dem Milnchner Marino-

Verlag entstandene Buch uber Noam Chomsky (Manufacturing
Consent, dt. Wege zur intellektuellen Selbstverteidigung) wird

von der Genossenschaft — nach dem Verkaufvon Marino an Fre-

derking & Thalmann - im Alleingang neu aufgelegt; flir 2002

arbeitet Michael Halfbrodt bereits an einer Ausgabe mit politi-
schen Schriften des libertaren Sozialisten Cornelius Castoria-

dis; Helmut Richter, Michael Schiffmann und Wolfgang HaUG

arbeiten an der Ubersetzung von Takis Fotopoulos Buch »T0-

wards an inclusive democracyu (Wegeizu einer integrativen/in-
klusiven Demokratie), disses Buch setzt im Verlag die Diskussi-

'

on um die Neugestaltung derGesellschaft fort, die mit Bijchern

von Murray Bookchin and Janet Biehl seit 1992 intensiv verfolgt
wird. Die Starke von Takis' Buch liegt dabei in der ausf'Lihrli-

chen Analyse der Krise der heutigen »Wachstumswirtschaft« und

endet mit einem Konzept fur eine menschliche Gesellschaft,

die den Weg aus der Sackgasse von internationalem Kapitalis-
mus und Staatssozialismus findet. Die, historische Reihe im Ver-

lag wird mit der Neuaufiage von William Morris Utopie »Kunde

von Nirgendwo« weitergefflhrt. Diese Utopie, die u.a. auch in der

Auseinandersetzung mit Kropotkin entwickelt wurde, ist auch

heute noch ein Lesegenuss, das aktuelle Nachwort fiJr die Neu—

auflage schrieb Ulrich Klemm. Schliesslich werden gleich zwei Ti-

tel zur Erweiterung des Frankfurter Flughafens vorbereitet. Zwei

deshalb, weil es zwei verschiedene Bedijrfnisse abzudecken gilt-
Das eine Buch »Der Ausbau des Rhein-Main-Flughafens im

Spannungsfeld globaler Entwicklung« wird versuchen die Hin-

tergriinde fUrden Flughafenausbau zu analysieren und eine

kritische Herangehensweise aus libertarer Sicht zu entwickeln.

Das zweite Buch wird als )ahrbuch konzipiert, das konkrete Fra-



enossenschaft

gen und Probleme in der Auseinan-

dersetzungi mit der Flughafengesell-
schaft und den regionalen und loka-

Ien Politikern aufgreifen will und auch

Mitgliecler der wieder aktiven Bis ein-

bezieht. Beide Blicher werden von ei-

nerVorbereitungsgruppe aus Mainz,

Wiesbaden und Frankfurt konzipiert,

organisiert und diskutiert.

Nleben dem >>k|assi5cheni< Produ-

zieren von Bijchern, denkt die Verlags-

genossenschaft aber auch das Produ-

zieren von CD5 an. Nach diem Vorbild

von AK-Press in den USA, die sehr er-

folgreich Reden von Noam Chomsky,
Jello Biafra, Howard Zinn und Mumia

Abu-Jamal oder einen Mix von Chum-

bawamba-Musik und Chomsky-Redo
vertreiben, sind wir an einer Erweiterung in dieser Richtung in-

teressiert und auch fiir Vorschl'age offen.

Ein wesentlicher Eckpunkt fiir die weitere Entwicklung cler

Genossenschaft wird aufeiner intensiveren Offentlichkeitsarbeit

beruhen. Seit der Linken Literaturmesse in Nurnberg 2000 ha-

ben wir damit begonnen, eine Chomsky-Veranstaltung Liberre-

gional anzubieten. Der Chomsky‘Kennier und Ubersetzer Mich-

ael Schiffmann zeigt biei diesen Veranstaltungen Ausschnitte

aus dem Film nManufacturing Consentu, liest Passagen aus den

Blithern nDie politische Okonomie der Menschenrechteu (Troiz-

dem) und vDer neue militarische Humanismus« (edition 8,

Ziirich). Dabei legt Michael Schiffmann den Schwerpunkt auf

durchaus umstrittene Positionen Chomsky’s, die Stoff fiJr inten-

sive Diskussionen bieten.

Mit der Gr'Lindung clerTrotzde‘m Verlagsgenossenschaft ist es

Zum ersten Mal naclh langer Zeit wieder gelungen, ein breites

anarchistische Projekt zu initiieren. Bisher haben exakt ill Ein-

z“Personen, Gruppen oder Kollektive ihren Beitritt erklart und

Foto: Troizdem

.

die Einlage Uberwiesen (Stand 20.4.). Weitere 32 haben an-

QEkUndigt einzutreten. Mit den Einlagen dieser Mitglieder ist die

finanzielle Basis fiir die ersten Schritte der Genossenschaft -

Ubemahme des Verlags und die Produktion der ersten B'Licher

gesichert. Auf Dauer ist die dadurch entstaindiene Grundlage

aber noch zu schmali Um alle Vorhaben und ldeen in BUcher

Umsetzen zu konnen, b‘raucht die Genossenschaft weitere Mit-

gheder. Darum wird die Vorstellung des Genossenschaftsmo-

dells und die Werbung neuer Mitglieder eines cler wichtigsten

Aufgaben der nachsten Monate sein. Zusammen mit Buch- oder

lnfoladen, libertaren und autonomen Zentren oder anderen In-

teressierten sind bereits einige Veranstaltungen geplant, die

iiber Modell, Programm, Plane und ldeen der Trotzdem Verlags-

genossenschaft informieren werden.

Natiirlich ist eine anairchistische Genossenschaft immer

auch eiri politischies Projekt. Mit ihren Anteilen sichern die Ge-

nossinnen und Genossen die publizistische Verbreitung liberta-

rer Erfanrungen, Sichtweisen und Denkans'a'tze und befruchten

jenseits der jahrlichen Mitgliederversammlung mit ihren ldeen,

Vorschlagen, der Organisation von Veranstaltungen oder der

Werbung neuer Mitglieder deren kiinftige Entwicklung.

Die Mitgliedschaft in der Genossenschaft steht allen Inter-

essierten offen. Jedes Mitglied muss mindestens einen Anteil

in Hohe von 250 Euro (ca. 500 DM) zeichnen, kann sich aber

auch mit einem Vielfachen davon beteiligen. Die Genossen-

schaftsmitglieder bekommen einen Mitgliedsrabatt von 30%

auf alle Biicher Cles Verlags. Die Genossenschaft als Struktur

erschien uns als das iidemokratisclnste offentliche Organisa—

tionsmodellu, weil es unabhangig von der Hohe der Einlage,

jedem Mitglied das gleiche Stimmrecht einraumt.

Wolfgang Haug 8i Dieter Schmidt

lnformationen iiber den Trotzdem Verlag, die Genossenschaft

und die Moglichkeiten, sich an ihr zu beteiligen sind beim

Verlag zu erhalten:

Trotzdem Verlag, Postfach 1159, 71117 Grafenau,

Fax 07033 - 45264,

e-mail: trotzdemusf@t—online.de
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